


Anti-AKW ist out,

die Friedensbewegung ist tot,
DDR ist in, der Videorecorder

~ruft!
'

Wir kOnnten schon wehmiitig werden. wenn

wir sehen, daB groBe Demos durchaus noch

Wirkung hervorrufen konnen. Zynisch mils—

sen wir jedoch werden. wenn wir sehcn, mit

welcher Akribie sogar die kleinsten Demos

berichlerstattet werden',ja daB sogar gewalt- »

freie Demos plotzlich in den Medien auf—

tauchen und das nicht irgendwo, sondern als

erste Meldung und dazu noch wochenlang!
F'L‘Ir welches Thema héitte es das filr bundes~
deulsche DemonstrantInnen je gegeben?
Nun, kein Wunder. wer hiitte auch je so

systemstabilisierend ausgewertet werden

konnen, wie diese Fliichllingswelle und da-

nach die Reform—Aktivitiit in der DDR.

Dali die Opposition dort, wiire sie hier, gar

nicht so gem gesehen wéire, steht dabei auf
,

.

einem anderen B1att,da'sbesser nicht weiler
“

zur Kenntnis genommen wird. Dal} sich die

ausfiihrliche Berichterstattunghervorragend
.

eignet. eigene Probleme aus dem Blickfeld

zu driingen, erleben wir.

Flcm‘on‘

Was sag! the Opposition in dcr DDR 2.8 . zur

Frage dcr Wirisc/iafispolirik.7
Ulrike Pappe (Gruppe_Demokratie ieta):
Wir wollen das Slautseigentum umwandeln:

Die Betriebe sollen selbstverwaltet sein. die

Werktéiligen selber Verf’dgungsgewalt fiber

die Produktionsmittel bekommen. Die Auf—

gabe des Staates reduziert sich auf die

Rahmenplanung, um o'kologische und so-

ziale Vertriiglichkeil im Sinne (les Allge-
meinwohls zu sichern.

Was meinen sie 211m Rciz desfrcicn Westms,

Willi/Iciflcn dcsfreicn Konsums?

Biirbel Bohley (Grunge Neues Forum); Um

sich lhier wohl zu fiihlen, muB man andere

Werte haben. Wenn der Konsum der einzige
Wert ist, werden in den niichsten Jahren

noch viele die DDR verlassen, die Sie in der

Bundesrepublik unterbringen und mit Vi—

deorecordem versorgen m'L'issen.

Wic sehen sie die weitere Enm'icklzmg?
B’cirbel Bohley; Wenn der Konsum die Per—

spektive isI, dann wird die Fluchlbewegung
weitergehen. Wenn ein anderes Leben oder

andere Werte ,die Perspektiven sind. dann

werden die Leute vielleicht ganz zufrieden

hier sein. Diese Wertediskussion solte nicht

nur in der DDR, eigentlich viel mehr noch in

der BRD gefiihrl werden. Wir wollen hier-

bleiben, wir wollen unser Land verilndern.

Es muB hier nicht so sein wie in der BRD,
das wollen wir nicht. (Zum Beispiel) dfi
menschliche Zusammenleben. Vielleicht

wollen viele Leute hier gar nicht so viel

arbeiten. Vielleicht wollen wir etwas ganz
anderes.

(Quelle: Stuttgarter Zeitung, 2.] 1.89)
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Impressum _

HERAUSGEBER: SF-Redaktion/Trotzdem—

Verlag
V.i.S.d.P: I—Ierby Sachs, Moosweg 165, 5090

Leverkusen; namentlich gezeichnete Beitr'age
stehen unter der Verantwortlichkeit der Verfas-

serlnnen und geben nicht die Meinung der

I-Ierausgeber oder gar des presserechtlich Ver-

antworllichen wieder.

Mitarbeit: Der SF versucht eine Mischung aus

aktuellen politisehen Ereignissen, anarchistis-

Cher Diskussion, Aktualisierung libertiirer Theo—

rie, Aufarbeitung freiheitlicher Geschichte und

Beitriigen, die sich mit Kulturkritik oder einer

Kultur von unten befassen. Eingesandte Artikel

sind erwiinscht, speziell solche von Augenzeug-
Innen aktueller Ereignisse, die eine analytische

Aufarbeitung versuchen. Des weiteren suchen

wir dringend Ubersetzerlnnen von polit—soziolo-
gischen Beitriigen aus dem Italienischen. Leute,
die regelmiiBig bestimmte fremdsprachige.
Zeitschriften lesen, sollen uns dies mitteilen und

uns Artikel zur Ubersetzung vorschlagen. Allge—
mein bevorzugen wir namentlich oder von’ Grup-
pen gekennzeichnete Beitriige. Telefonische

Vorabsprache von Beitréigen ist sinnvoll; Photos,

Grafiken etc. sind erwiinscht.
.

Endredaktion: Uber einen Abdruck entschei—

den Mitarbeiterlnnen der Redaktion; ein Anspruch
auf Veroffentlichung besteht nicht. Honorare

bleiben auch unsere Wunschvorstellung.
Ausnahmen konnen wir machen, in dem wir

gcgen Vorabsprache 2.8. die Unkosten fiir auf—

wendige IntervieWs mit Photos ersetzen.

Nachdrucke: sind gegen Quellenangabe und

Belegexemplare und nach vorheriger Absprache
mit der Redaktion erwiinscht.

Rechtsstaat-Konto des SF (fiir Prozesse gegen

Leute. die wegen anarchistischer Umtriebe —-§

12921, 7..B. — angeklagt werden); Volksbank

Diiffingen - Wolfgang Haug — Ktonr. 42 622 000;
BLZ 603 901 30, in 7043 Grafenau-l.

_ Auflage: 2500 Exemplare; Verlag, Satz und

Vertrieb: Trotzdem-Verlag, Grafenau; Druck und

Weiterverarbeitung: Druckcooperative Karlsruhe.

Erscheinungsweise: vierteljiihrlich. Ungezeich-
nete Photos aus dem SF—Archiv.

Ahonnemcntsgebfihren: 20.- fiir 4 Nummern

Bezahlung im voraus. Mit der letzten b‘ezahlten

Nummern erhalten Abonennten eine neue Rech-

nlmg fiir die niichstcn 4 Nummern; wer nicht

Verlangern will, schicke uns eine kurze Nachricht.

Einlelnummer: 6.-DM

SOndemummer Arbeit: 5.-DM

S0ndernummer Feminismus (erweiterte

Neuauflage): 6.-DM

Sondemummer Nostalgic (SF Artikel nus Nr.0-

12): lO.-DM

Fmd‘crabo: 50,-DM (8 Nummem)
SF-Konlo: Postscheckamt

I"-Kamann,
KloNr. 574 63-703

Stuttgart,

SF‘ABO iiber 4 Nummern fiir 20.—DM.

Ffir die Forderabos - 8 Nummern zu 50.-

M - gibt es noch einige Restexemplare (105

Bands “Technik des Glucks” von Franz

Jung (Edition Nautilus, Hamburg).

Damien liefern wir den neuen Essayband
V0" Pcter Paul Zahl “Der Staat ist eine

ml'indelsichere Kapitalanlage, Hetze und

AUfSfitze 1967-1989” (Karin Kramer

"erlag, Berlin 1989)!

SF-Interna und eine

Faischmeldung von

ADN

Wir haben die Sondernummer Anarchis-

mus-Feminismus-Anarchafeminismus

neu aufgelegt. Die ersten 3300 Exemplare
waren restlos vergriffen! Um den “Diskus—

sionsansatz” der Nummer zu verbessern,

haben wir in den Nachdruck - anstelle des

Beitrags iiber “Freie Schulen” - den Artikel

“Patriarchatskritik” von Rosella di Leo

mitaufgenommen und den Umfang auf 72

Seiten erweitert. Der Preis ist bei 6.-DM

geblieben. “MachtMachtFrauen machtig?”
~ einer der Hauptartikei dieser Nummer

erschien soeben auf franzosisch in dem

Lyoner Anarchomagazin IRL. Die lange

angekiindigte Fortsetzung der Kritik des

okofeministischen Ansatzes (SF-26) begin-
nen wir in diesem Heft und setzen sie in der

néichsten Nummer fort. Zum Herbst 1990

planen wir im Trotzdem-Verlag ein Buch

zum Thema"Patriarchatskritik" heraus-

zubringen.

Weniger erwunscht abet obligatorisch
ist die Resonanz aufden SF in den ver’schie-

denen Verfassungsschutzberichten der

Lander I988. Auf dem neuesten Stand sind

sie allerdings nicht und grunds'atzliche

Schwierigkeiten haben sie auch: die An—

héingerlnnen des organisationslosen Anar-

chismus lassen sich nach wie vor nicht so

recht “eingrenzen”, wer hatte das gedacht?

Es gibt sie doch noch die oft vermiBte

Solidaritéit. Bei einem Berlin-Aufenthalt

wurden einem SF-Redakteu, w'ahrend er in

einem besetzten Haus schlief. 400.-DM

(Gelder aus dem Wiederverkauf) geklaut.

die Bewohnerinnen des Hauses haben den

Betrag inzwischen zusammengesammelt und

uns iibergeben. HeiBen Dank nach Berlin!

Wirkampfen um mehr Frasenz. Es fehlt

uns in vielen Stadten ganz einfach an

Wiederverkaufstellen. Wir gehen davon

aus, daB sich mancher Laden, manche Kneipe
zum Auslegen entscheiden konnte, wenn

sich jemand vor Ort dafijr engagiert oder

sich verantwortlich darum kiimmert. Wir

empfeh’len mit 4 Oder 9 Exegi-laren den

I

Versuch zu beginnen' (2—4 EX. Porto 2.-DM,
ab 5-9 Ex. bereits 3,50DM. ab 10 Ex. Paket-

gebiihr), Wiederverkaufsstellen erhalten

30% Rabatt.

Geargert haben wir uns einmal mehr,

aber diesmal in eigener Sache, iiber die

biirgerliche Fresse (TAZ inclusive versteht

sich) am 23.9.89. In Kurzmeldungen older in

groBeren Artikeln wurde land aufland abdie

Wiederentdeckung der Ret Marut-Ge-

schichte “‘Triimpl‘e in der Hand” gefeiert.

Entdeckt von einem Leipziger Schriftsteller

und Karl—May-Forscher (l) auf dem Dach-

boden. Verbreitet wurde die Story von der

DDR—Nachrichtenagentur ADN. aufge-
nommen und weitergegeben vom Literatur-

dienst von‘ DPA-Hamburg. DaB dieselbe

Geschichte‘bereits 1986(!) im SF veroffent-

licht wurde, war den “groBen Medien“ alle-

samt entgangen; obwohi wir damals gut 30

Freiexemplare rundgeschickt hatten. Aufge-

griffen hatte damals nur die Zilricher WOZ

diese Wiederentdeckung des LeipzigerTra-
ven-Forschers Rolf Recknagel. Trotzdem

hatten Marut/Traven-F‘orscher informiert

sein miissen. da die Blichergilde Gutenberg
in ihrer neuen Biografie von Karl S. Guthke

einen Hinweis auf die Nummer 22 des SF

aufgenommen hat. » lnteressant ist auch die

Reaktion der Presse auf den Versuch einer

Gegendarstellung: nur bei zwei Zeitungen
haben wir es direkt versucht: die TAZ tut

besonders ignorant, versprach dann die

Korrektur und brachte nichts, woraufwir die

Korrektur als Leserbrief hinschickten. (iCl‘

ebenfalls unterging. Die Stuttgarter Zeitung
interessierte sich sehr und wollte die

entsprechende Nummerdes SF. brachte damn

ebenfalls nichts. Daraufhin zogen wir es

vor, direkt zu den Urhebern zu gehen: DPA

erklarte sich unzustiindig. DFA—Hamburg.
der Literaturdienst, endlich fiihlte sich

verantwortlich und schlug vor. einen neuen

Traven-Artikel zu schreiben (was geschnh).
derdie Korrekturenthalte; eine bloBe Korrek-

tur hatte kaum Chancen auf Abdruck. Bis

zum Drucktermin dieses SF - 3 Monate

"ter - ist nichts erschienen.



Vorspann der SF—Rcd.: [m Mai 1990 wol/cn
sich die Radikalen Linker) zu cinem bundcs-
weiten Kongre/j Ireffcn. Bis/(111g fcmdcn
zWei Wochencndrrcfien in Hamburg und in

Frankfurt start. F[1" (las Frankfm‘tcr Treffm
wurde cine crstc Planform (msgmrbcitcr,
die in derNOvembcrausgabc der Zc’ilSc‘lil'ifl
KONKRET abgedruckr isr. Michael Wilk

hat die Fran/\fin‘rer Veransraltung bc'suc/zt.

Das Bediirfnis der “radikalen GRUNEN”
auBerhalb ihres bisherigen parteilichen
Rahmens nach gemeinsamen Perspektiven
zu suchen, ist aufgrund ihrerbis an den Rand

der Bedeutungslosigkeit herabgesunkcncn
Position innerhalb der GRUNEN absolm

nachvollziehbar. Offen bleibt, 6b (“659

Hauptmotivation auch dazu ausreichl ihr

eigenes “Funktionieren” in der Vergangen'
heil (?) grundsétzlich in Frage zu stellen.

Dies darf nach dem Studium des Trampcrk
Ebermannschen Entwurfs zur radikalen

Linen bezweifelt werden. (Verijffentlichl in

der Zeitung des KB: ak)
..

Jetzt stehen sie auf. die radikalen GRU-

NEN, die Tramperts und Dittfurths. Eber—

manns und Zierans, wie Phbnixe aus dcr

AschedesVersuchsllinkePolitikmit(bzw.in)
einer Partei zu machen.

Und dies ’“weil ihnen die Umsemmg

ihrer Vorstellungen in den GRUNEN \’C"'

sperrt wurde seitdem die griine Partei (.--)
immer mehr zu einer systemintegralivcl‘
Mucln wurde, gel‘ragen von ciner iiberwiil:
tigenden Mehrheit in den GRUNENI
(Enlwurf: TramperI/Ebermann)



Die Erkenntnis tiber die Rolle der

GRUNEN als integrierender Faktor. als

Vermittler zwischen radikaler Szene und

staatlichem Interesse. als wichtigem Mo-

ment im Prinzip “Teile und Herrsehe",

kommt zu spin.
“Bis 1in in die Linke und in die alterna—

tive Kultur rztgt der Geist, in einem harmo—

nischen Konsens den Kapitalismus mitzu—

gestalten. also Verantwortung fiir ihn zu

ilbernehmen. Diese Entwicklung reiBt links

ein Loch und triigt dztzu bei. Widerstand zu

isolicren. der umso leicltter repressiv ver-

fOlgt werden kann.” (Entwurf—Text)
ths ist kein Geist (Unhold. Zeitgeist?),

der da ragt, sondern das Ergebnis von An-

gebot und Annahme eines wechselseitigen

Prozesses zwischen System und Partei.

Das Angebot zur Teilnahme an der

Macht, die damit nicht plumb auf den

Menschen einwirkt, sondern ihn gleiehsam

durchdringt, zeugt Entmiindigung nieht

(lurch Unterdriickung, sondern durch Parti-

Zipzttion.
Zur Rekanalisierung eines Teils der

Linken in berechenbare Bahnen hat die griine
Purtei einen wesentlichen Teil beigetragen.
Sic vet‘lor ihre Unsehuld nicht erst im

Moment iltrer Regierungsmitverantwortung
in Hessen, Berlin oder Frankfurt, sondern

schon im Moment ihrer Parteigriindung.
Nach Riicksehliigen sozialer Bewegun—

gen. vor allem der Anti—AKW—Bewegung

Mitte der 70er Jahre, legte ein Teil der Ak—

tiven selbst die politische Leinn‘ute aus, an

der sie jetzt kleben. indem sie sich und vor

itllem uuch anderen vorgaukelten radikale

Positionen ztuf die Parlamentsebene verla-

gem zu kdnnen. Mit diesem Festschreiben

de!‘ parlzunentarischen Stellvertreterpolitik
Verzahnte sich dcr Entmiindigungsmecha-
nismus ‘Mziehtpartizipation'. sowie die

scheinbzn‘e Verlagerung und Losung sozia-

ler Koni‘likte ttuf Parlamentsebene endgtil-

[lg mit dem gesamtstaatlichen Machtge-

Il‘iebe.

Wenn heute fiihrende KOpfe, vor allem

nach ihrer Niederlage auf den letzten Partei-

I‘lgen, beklagen “die heutige Phase erinnert

ethts an die grOBe Integration von APO—

Rebelllnnen...” (Entwurf—Text), so verges—

Sen sie geflissentlich ihre eigene Funktion

als radikales Feigenblatt, mit dem den

AuBenstehenden ein naeh wie vor radikaler

Parteieharakter vorgetiiuscht wurde, hinter

(lessen scheinbztr heln‘er moralischer Inte-

gt‘itéit sich genau jenc Prozesse abspiellen,
die 211s ‘Zeitgeist’ beschrieben werden.

Die Kritik an den eigenen Pzn'teigenos-
sen jenen “wichtigsten Repriiscntzlnten der

GRUNEN. mehrheitlich immer noch Leute,

die eine linke, Soziztlistische oder kommu-

nistische Phase in ihrem Leben liatten und

die nun auf den Weg der matcriell gut ge-

polsterten biirgerlichen Reputation zuriick-

linden" (Entwurl'—Text). und die fiir den

sogenannten ‘okologischen Kapitalismus’
stehen. greift zu kurz.

-

Nach dem Motto ‘haltet den Dieb~ ver-

schleiert sie den Blick auf die tiefersitzende

Mitverantwortung der GRUNEN in einem

ProzeB der Wiederanbindung ans System.
bei dem die Anerkennung des staatlichen

Gewaltmonopols, sowie die NATO-Ein-

bindung der BRD nur die schimmernde

Spitze des Eisbergs darstellt. (Endlos sind

an dieser Stelle die Aufziihlungsmbglich-
keiten reaktionéirer Akzeptanz). Die Behaup-

tung. der Weg der GRUNEN als “bedeu-

tenste lntegrationsleistung des Staates” sei

nur “vor dem Hintergrund relativer gesell-

schaftlieherRuhe”, und “sehwéicher werden-

der sozialer Bewegungen, die sonst ein

Gegengewicht zum Anpassungsdruck hiit-

ten seirt konnen (Entwurf—Text) mog-

lich, wird zur zynischen Plattitiide, weil sie

einen mindenstens ambivalenten ProzeB

einseitig verlagert. Die von Euch bejam-
met‘te “Selbstreduzierung’zu Wahlbiirger-

Innen, die ihre politisehen Hoffnungen da-

rauf reduzieren, dann wenigstens besser

regiert zu werden (Entwurf—Text) ist

nicht nur ein, wie von Eueh so bezeichneter

“gesellschaftlicher BewuBtseinsprozeB”,

sondern Teil eines dynamischen Gesehe—

hens, in dem die GRUNEN dadurch einen

wesentlichen Bestandteil darstellen, indem

sie dureh die Funktion als ‘wéihlbare Alter—

native’ genau jene Triigheit und Denkfaul-

heit forcieren, die Grundlagen der oben

beschriebenen Haltung sind.

Die zu Griindungszeiten der GRUNEN

immer wieder aufgestellte Behauptung. der

‘Einstieg in die Parlamente wiirde den 50- .

zialen Bewegungen ein zweites Bein garan-

tieren’, ist vor allem von euch als radikalem

Fltjgel propagiert worden. Der Einstieg in

die Parlamente warjedoeh das Einlassen auf

eine Ebene der Entfremdung, der Entmi‘m-

digung und Kanalisierung, war letztendlich

ein Schlag ins Gesicht aller Bewegung fiir

Eigeninitiative und Selbstbestimmung.
Der Pragmatismus der Aussohnung mit

dem System hatgesiegt und kann inzwischen

durch Anekdotchen wie die gegen eine

Polizeiauswahl fuBballspielenden Colm-

Bendit und Fischer garniert werden.

Es ist zu befi'irchten, daB fiir die meisten

der Protagonistlnnen der radikalen Linken

die marxistisch—leninistische Maxime vom

Machtstreben innerhalb staatlichen Gefii-

ges nztch wie vor Gultigkeit besitzt.

Fraglieh ist in diesem Sinne, ob die

Niederlage der ‘Radikalen in den GRU-

NEN" zils grunds‘atzlich zum Scheitern ver-

urteilter Weg oder lediglich als verlorene

Auseinandersetzung vor einem sonst ge-

sunden Weltbild begriffen wird.

Es spricht vieles daf'Lir, daB die betrie-

benen Anniiherungsversuehe auf dem Tref—

fen “Radikale Linke” von derselben tak-

tisch—strategischen Natursind, wie sie schon

5 i

die Biindnispolitik der letzten Jahre kenn-

zeiehnete. Und sollte schon nicht das Ziel

einer neuen Parteigriindung verfolgt wer—

den, so ist das deutlich erkennbare Stre-

ben nach Vereinheitlichung unterschied-

licher linker Positionen durchaus im Sinne

dieser Taktikerlnnen. Parteiintern stiirkt esl
die eigene indie Krise geratene Stellung undl
sichert gleichzeitig eine gute. bestimmende

Position im neuen Biindnis (vielleieht wird

ja doch noch ‘ne Partei drzius...)

Moglicherweise erkliirt dieses Streben

naeh Vereinheitlichung im machtpolitisehen
Sinne auch die Niehteinladung von

Anarchistlnnen zu den ersten Treffen, pral~
len hier doch nichl nur ein anderer Politik-

ansatz.sondern aueh noch eine vollig andere

Philosdphie aufeinander. Vielleicht gefiihr-
det unsere Haltung gepi‘iigt durch schlechte

Erfahrungen und tiefsitzende Aversionen

gegen Partei- und Kaderpolitik. sowie die

Ablehnung individualitéitstotender Organi—
sationsstruktur, die Konsensféihigkeit eines

Biindnisses links der GRUNEN. 5

Die zum ersten Treffen gezielt eingela- l

denen autonomen Zusammenhéinge Llnd l

Einzelperso‘nlichkeiten gelten wohl gerade l

noch, aber schon eher als diskussionsféihig.
'

Aber auch nur teilweise. denn selbst:
Karl-Heinz Roth tfnterscheidet “zwischen ‘

den ‘intellektuellen Autonomen‘" und dem

“was 2115 autonome Subkultur in den ver-

schiedenenregionalenZentrenexistiert"(ak ,

— linke Debatte). 11m Unterschied zum
:

“abwartenden Gast” Karl-Heinz Roth, der:

sich der Hoffnung anheim gibt in diesem

Kreis z.B. Uber “die neue Klassenorientie-

mung“ auch “fiber den eigenen Stall der au-

tonomen Szene hinaus" diskutieren zu kon-

nen. gehen andere Autonome ztuf beobach-

tende lDistanz und fordern ‘eigene Organi-

sierung 2115 Alternative zum Projekt radikale

Linke’ (Swing Nr.lO).
‘

‘

Ob das lnteresse der Initiatorlnnen den
‘

Autonomen gegeniiber lediglich auf deren

‘momentanerStfirke‘ beruht,wiediese selbst
’

einschéitzen. und sie deshalb “mehr wider- ‘

willig gesehluekt werden, weil sie zu miiehtig
und verankert erscheinen" (Swing Nr.10)
oder darauf, dais sich unter dem (gliieklicher-
weise) vielfiiltig erfiillten Sammelbegriff.
‘autonom’ eine groBe Anzahl marxistisch t

orientierter Menschen befindet. bleibt un-
.‘

klar. Umso erfreulicher ist die vorsiehtige
:

Umgangsweise basisnaher Gruppen und ein
_

Tenor, der eher Distanz zu jenen ausdriickt.

“die schnell einen inhaltlichen Minimal»
‘

konsens festklopfen und verabsehieden“:
(Anti—Atom—Biiro Miinchen) wollten.

w“
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Aktionseinheitsverhandlungen

gegen die ‘kapitalistische
Modernisierung’ oder mehr?

Die Relevanz ’des Vorschlags gemeinsame
Perspektiven zu diskutieren zeigt sich nicht

zuletzt durch die inhaltliche Spannweite der

Thematik. Fijr anarchistisch Bewegte kann

es letztendlich nicht nur darum gehen “die

linke Opposition gegen den Konsens der

kapitalistischen Modemisierung” (Fijlberth,
Die Tat, Nr.26) vorzubereiten, was wieder—‘

holt als Hauptintention der Auseinander-
‘

setzung/Vereinheitlichung proklamierl
wurde.

Flir uns steht die Auseinandersetzung
mit jeglicher Herrschaftsform im Zentrum

des Interesses, sodaB beispielsweise die

momentane “Konsolidierung des Kapitalis-
mus” mit der Gefahr “der Herstellung einer

kapitalistischen One World” (F‘Lilberth, Die

Tat, Nr.26) zwar eine rightige Beschrei-

bung, aber eben nur einer moglichen Form

von Herrschaft darstellt. Die Beschreibung
einer sich anbahnenden kapitalistischen

Durchdringung des zerbroselnden Ostblocks

ist fLir uns die Stéirke eines Herrschafts-
systems iiber das andere; die momentane

Uberlegenheit der kapitalistischen Variante

der Fremdbeslimmung fiber die des sozia-

listischen F'Linfjahresplans.
Es geht uns also darum nicht nur gegen

“die kapitalistische organisierte Alltagspra-
xis” (Swing,Nr.lO) und deren groBe imperia—
listische Machtmechanismen anzuanaly-
sieren, sondern sensibel und handlungsfiihig
zu werden gegen jede Form der Fremdbe-

stimmung und Unterdrfickung.

Der von den Initiatorlnnen allemhalben

bemiihte Begriffs dies Kapitals/Kapitalismus
reicht bei weitem nicht aus um am Problem

‘Macht und Herrschaft’ zur Kliirung, ge-

SChWeige denn zum Finden ‘der Wege zur

Freiheit’ beizutragen. Im Bemiihen “eine

antikapitalistische Position” zu entwickeln

um “radikal mit der GesctzmiiBigkeit des

Kapitalismus zu brechen” (Entwurf—Text)
droht sich der von der Linken oft gemachte
Fehler zu wiederholen, den einfachen Er-

kléirungsmustem marxistischerPréigung den

Vorrang vor doch etwas komplizierten und

anstrengenderen Analyseversuchen zu ge-

ben, die zugegebenermaBen den Nachteil

besitzen gegebenenfalls auch die eigene
Person (oder Gruppe) als negativen Macht-

faktor in den gesellschaftlichen Gesamtzu-

sammenhang einzuordnen.

Das eingangs angesprochene Thema der

‘Entmfindigung durch Machtpartizipation‘
und die damit untrennbar verbundene Funk-

tion der radikalen GRUNEN zeigl deutlich

welch filigrane Wege staatliche Beherr-

schungsmechanismen beschreiten. Wege,
die weder auf der Ebene einer funktionalen

Unterordnung der Politik unter die Oko-
nomie liegen, noch durch eine Ausein‘ander—

setzung mit dem Repressionsapparal falsbar

werden. Vielmehr zeigt sich ein staalliches

Machtsyslem, dessen Wirksamkeit weniger
von der Form offener Gewaltausflbung
gepréigt ist, als von der subtilen Durch-

dringung aller gesellschaftlichen Bereiche,
'aller Gruppen his in die Kopfe der einzelnen
Menschen.

Dieser Begriff ‘Raub der Authentizi-
tiit’ vollzieht sich schleichend, isI Ursache
und Wirkung zugleich, ein forcierter Werte-

wandel, an dessen Endpunkt die Identifi-

zierung mit dem UnterdrUckungssystem
steht. Der Mangel an Auseinandersetzung
mit diesem ‘Mikrokosmos der Macht’, der

den gesamten sozialen Korperdurchziehi ist

mitverantworllich am Scheitern der ijblichen

Politikansiitze, weil es ohne die BerLick-

sichtigung dieser den Alltag bestimmenden
Momente schlechterdings unmoglich ist, eine

revolution’dre Praxis zu entwickeln, die fiber

die Poslulierung ihrer selbst hinaus reicht.
Am Beispiel der Diskussion um den

Begriff “Arbeiterklasse” wird die Notwen-

digkeitdeutlich Uberdiebkonomische Ebene
hinaus zu kommen. Alte. rasterartig defi—

nierendeZuordnungsmusler,dieZugehorig-
keit zum, oder den Wandel des ‘Klassen-

standpunkts‘ betreffend, reichen nicht aus

gesellschaftliche Zustéinde zu erkléiren. Die

Frage warum Menschen zur, im marx’schen
Sinne unterdri‘lckten Klasse gehb‘ren, sich

abervollig anders verhalten als es die ‘Linke‘

von ihnen erwartet. hat viel mit dem ‘Mikro-

kosmos der Macht’ zu tun.

“Die Tendenz sogenammer Demokra-

tisierungsmodelle spilz zulaufende Machi-

pyramiden nach oben abzurunden, verbun-

den mit dem Bemiihen hierarchisch zentra-

listische UnIerwerfungsmechanismen zu-

gunsten eher fliichig kreisender zu erselzen,

gehen in dieselbe Richtung. Funktionstréi-

ger unter Funktionsn‘éigern zu sein. verkliirt
den Blick auf eigene Entmilndigung. Die

Einbindung eines GroBteils. nat'Lirlich nach

wie vor Lohnabhéingiger, in Entscheidungs-
ebenen der unteren Kategorie. sowie die

gleichzeitige Entrechtung anderer Teile der

‘nichl im groBeren MaBe Besilzenden‘. tra-

gen zur Solidarisierungsunfiihigkeil dervon

gleichen Herrschaftsverhéilmissen Betrof—
fenen bei.”(Michael Wilk, in: ATOM. Nr.22)

Es ist in diesem Sinne muBig sich zwar

analytisch der Klassengesellschaft BRD zu

niihern. von Marginalisierung zu reden, ohne

gleichzeitig die Vorgéinge bei einzelnen
Individuen zu begreifen. die das Auseinan-
derklaffen von objektiver Klassenzugehorig-
keit und subjektiver Anpassung begriinden.

Eine verschéirfle Auseinanderselzung
und das Sensibelwerden auch an Gesell-

schaftsprozessen. die sowohl die 6k0no—
mische Verijnderung und den klassischcn

Unterdriickungsapparal betrcffen. uls ouch

die ‘Unterwerfungs- und Anpassungs'
mechanismen’ bis herunterzum Individuum

einbeziehen, ist Voraussetzung eines sozizi—

len Verhaltens, das die Abstraktionsebcne

verliiBt, und in der Lage ist dem taglichen
Horror Paroli zu bieten.

Analysen, politische Organisierung.
sowielinkeVereinheitlichungskonzepie.(llC
nicht auf die Ebene zwischenmenschlichcr

Erfahrbarkeit anwendbar sind,ja von diesel”

ausgehend entwickelt werden, laufen def

anarchistischen Philosophie des einzelnen

Menschen als Keimzelleeiner freien Gesell—

schaft zuwider.
..

Es gleicht der Frage ‘Huhn oder El

kléiren zu wollen, welcher Faktor das ‘Prin:
zip Staat’ als ‘FunktionsgeflechtderMach!
priméir siUtzt, hervorbringt oder reprodu—
ziert - der okonomische, der bijrokrzuisch

organisierte und offen repressive auf der

einen, oder der, der patriarchalischen Denk—

und Handlungsmuster, eines Mikrokosmos

zwischenmenschlieher Beziehungen. ode"

herrsclnender Moral- und Wertvorstellungen
auf der anderen Seite.

Libertine Theorie und Praxis hat diesem

Funktionsgeflecht in einer Form Rechnung

zu Iragen. die sowohl dem einzelnen Mefl’

schen ermoglicht die Freiheit eines unkofl‘

formistischen Denkens und Handelns SPU‘
ren zu lassen. als auch eine Organisierun?
gegen die ‘groBem Systeme der Herrschzrl‘l'
voranzuireiben. Die Antwort aufdie Omni’

potenz des Systems kann keine Globulstru-

tegie sein. Im Gegenteil - die Kenmnis (161‘

unterschiedlichsten. Ieilweise widerspriich-
lich erscheinenden Meclmnismen im 00‘

samtsystem erfordem eine Vielzahl libel“

tiirer Ideen und Anséitze. die uns den Zick‘“

der souveréinen Eigenveramwortung. (It?
gegenseitigen Hilfe und menschlicher Soli—

daritéil niiher bringen.
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DieserBeitrag erscheimsp‘cit-vermutlich zu ;

spilt - wie so viele der jetzt kursierenden .

Hungerstreiknachbetrachtungen und Offe-

nen Briefe. Wéihrend elnige Unentwegte

immer noch die “breite Mobilisierung”
‘

. beschwéren, ist der linke Konjunkturzug
'

' liingst weitergefahren auf der Suche nach

K der néichsten Station. Es ist nicht _mehr viel,
~

. was lieute noch dran erinnert. daB vor eini—

gen Wochen/Monaten Knast (wieder ein-

'. mal) kurzfristig DAS Thema fiir die (radi—
‘

kale) Linke war. Es handelt sich hierbei um

‘. ein eingespieltes Ritual, das mit schéner

r’ Regelméilsigkeit die Hungerstreiks der Ge-

.

‘

fangenen aus der RAF und diesmal auch aus

dem (Anti-Imp-)Widerstand abschlieBt.

Dabei wird regelmiillig von den Anti-Imps
del‘ “qualitative Sprung” attestiert, wéihrend

‘

, Zumindest Teile der Autonomen beklagen,
"

4 (1:18 ihr eigener Bezug zum Knast zu unter-

1 entwickelt sei, was aber nun ganz auders

Werden miisse - und das war’s dann, bis zum

niichsten Mal. .

DaB ichmich als Anarchistdiesmal aktiv .‘ Diese Schwache wird schon offensicht- geschielt und die Frage ob wir 1113 Hunger—
zu diesem Hungerstreik verhalten habe, hat

)
lich bei der Entscheidung, ob men'sch die streiks unterstiitzen davon abhéingxg ge-

den gleichen Grund,dermich auch so lange .Hungerstreiks aktiv unterstiitzen 5011. Ha- macht, was die Avantgarde-Genosslnnen
mitdiesem Beitrag zégemliefi: iCh hatte das

1
ben wir wirklich die unterschiedlichen gesagt haben und inwieweit wir ihnen das

1 Angebot zu ner “offencn Diskussion" und ‘Hungerstreiks (HS derGefangenenausRAF geglaubt haben? Mir sind Genosslnnen

‘
'

Zu nem “breiten Dialog” wirklich emstge- Iund Widerstand, Solidaritfitshungerstreiks bekannt, die die Hungerstreiks night aktiv

‘. n0mmen. Dieser Beitrag ist in erster Linie von anderen kéimpfen’den Gefangenen, 11111315111121 haben, weil sie sagten, eh alles

l'. eine Kritik an mir selbsl und dariiber hmaus Hungerstrelks andlererkéimpfender Gefange- nur Taktik und immer noch der 3113 Avant-

i.

Lug-9x1
-_'«_¢

-

der Versuch einer Analyse unseres Versa- ner miteigenen Schwerpunkten) als gleich- garde-ScheiB. Obwohl ich weiB, daB diese

'\ gens als Anarchistlnnen eigene Schwer— berechtigtwahrgenommen,oderhabenauch Genosslnnen den Kampfansiitzen anderer

3
Punkte in der Hungerstreikkampagne zu wir iiberwiegend auf DEN Hungerstreik . kampfender Gefangener sehr nahestanden

Seller] -- .W......I~.

_
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war eine eigeni
ser Kampfe nichl miiglich. weil der Blick

auf die kéimpfende Avanlgarde auch uns ein

Stuck weil dichlmachle flir andere Kampf—
anséilze. Besonders deullich wurde dies

anhand unseres (Nichl-Werhallens in der

Zeil nach dem 12.5. Nachdem die Gefange—
nen aus RAF und Widersland ihren Hunger-
slreik fiir beendel erkliirl hallen, wurde von

uns kaum noch wahrgenommen, daB die

Frauen in der Plblze ihren Hungerslreik
forlselzlen und daB in Heilbronn zwei Ge—

fangene am 19.5. erneul in den Hungerslreik
lralen. Dazu einer von ihnen:

“RAF und Widerstand haben den

Slrcikja alle abgebrochen. Aber das

belrifft uns, die sozlalen Gefangenen
nichl. Wir miissen ja aucli sehen. wo

wir bleiben, hoffe ich doch zumin-

desl."

(Orfeo Sepe, Heilbronn, 13.5.89)
Wir haben dies kaum registrierl, geschwei-
ge denn waren wir zu ciner Unlersliilzung
dieser Kilmpfe fiihig und willens.

Wie héille es auch anders sein kijnnen,

angesichls der Talsache, daB fiir uns Anar—

chisllnnen die Anli-Repressionsarbeil schon
seil liingerer Zeil nur noch ein Randlhema

isl, wir in diesem Bereich auch fiber keine

funklionierenden Arbeils- undlnfonnalions-

strukluren verf'ugen. So waren diejenigen
von uns, die sich "Liberliaupl akliv in die

Hungerslreikkampagne eingeklinkl haben,
auf Informalionsslrukluren angewiesen, die

absolul nichl unsere waren (Angehb‘rigen-
Info, raz).’Ein eher komisches Beispiel da-

fur, wie diese Informationsslrukluren funk-

lionieren war die Talsache, daB die ta: regel-
méiBig vor den unmillelbaren Unlersliilzer-

Innen in den HS-Biiros informierl war. Nun

isl es aber nichl unbedingl mein Problem,
wie die gefangene Avanlgarde mil ihren

unmillelbaren Untersliilzerlnnen umspringt.
Viel schlimmer finde ich.da13 Milkéimpfen—
de bzw. deren eigenslandige Kampfanséilze
weilgehend unlerschlagen wurden. DaB sich

die laz weigerte, eine Erkléirung der Frauen

in der Plblze abzudrucken, gehdrl milller-

weile zum Alllag. Die Informalionszenlrale

schlechlhin wiihrend des Hungerslreiks war

aber das Angclzbrigen-Info. Die extremslen

Beispiele dafiir, wie sehr dorl kampfende

Gefangene ohne Guerilla- Oder Anti-Imp-
Vorgeschichle unlergebultert und wegzen-
sierl wurden, waren sicher Roman Dreiblall
und Manfred Klein (beide Santa Fu). Roman

war 71 Tage im Hungerslreik, ohne dalS das

AngehiirigenJigfa dariiber mehr als eine

Zweizeilenmeldung gebrachl halle. Der

Vergleich mil der Berichlerslallung fiber

Avanlgarde-gefangene am 71 .Tag(Gesund—
heilszustand. Knaslkundgebungen usw.)
machl deullich, wie hierarchisch das Ver-

hiilmis zwischen den Avanlgarde-Gefange-
nen und anderen kampfenden Gefangenen
nach wie vor isl. Noch deullicher wird die-

ses Verhéillnis angesichls der (Nichl—)Be-
richlerstalung fiber Manfred Klein. Zur Erin-

nerung: Manfred war mil den anderen in der

Zeil vomil.2.-15.2. im Hungerslreik. An-

schlieBend unlerbrachen alle,bisaquhrisla
Eckes und Karl-Heinz Dellwo. Am 23.2.
nahm Manfred als driller Gefangener in der

Kelle den Hungerslreik wieder auf und

bleendele 'ihn ersl beim gemeinsamen Ab—

bruch am 12.5., d.h. im Klarlexl: nzleh'dem

Abbruch von Christa und Karl-Heinz sland

Manfred die ganze Zeil an der Spitze der

Kelle.1m Angchiirigen-lnf0 lauchle ernur in
der Slalislik auf. Slalldessen wurde perma-
nent behauplel, Rolf HeiBler und Gabi R011—

nik wiirden an der Spilze der Kelle slehen.

Es gehl mir nichl drum, Tage zu zéihlen

und gegeneinander aufzurechnen, aber ich

finde es ehrlich gesagl f'ur ne Riescn-

schweinerei, wenn ein Gefangener, der sein

Leben einselzl einfach unlerschlagen und

wegzensierl wird, um den Mylhos derAvanl-

garde-Gefangenen nichl zu gcfiihrden.
Isl es angesichls solcher Erfahrungen

verwunderlich,wennvieleandere kiimpfen-
de Gefangene absolul keinc Lust (mehr)
haben. sich an den Hungerslreiks der Avanl—

garde zu beleiligen? lsl cs da ein Wunder;
wenn die Frauen vom Gefangenenkollekliv
belfior in Kbln-Ossendorf sagen, daB sie

erstmal nichts mehr zu lun haben wollen,
mil den Gefangenen aus RAF und Wider-

sland. Dabei ist mir bewulSl, dals zumindest

einigenvGefangenen aus RAF und Wider—

sland gamicht so klar isl, was dagelaufen isl.
daB z.B. die be! fior sich massiv driiber

beklagten, daB Sachen, die sie ans Ange-
lziirigcn-hyfo schicklen einfach nichl gebrachl
wurden.

Nun wird der Einwand kommen, das

seien vielleichl alles lechnische Probleme,
vielleichl seien die Sachen auch nichl ange-
kommen. Dazu isl folgendes zu sagen: ich

selbsl halle den Beginn des Hungerslreiks
noch drinnen erlebl. Er begann kurz vor

meiner Entlassung. Ich halle dann noch mil

nem Genossen ne Erklfirung geschricbcn.
daB wir uns zwar solidarisch erkléiren. abcr

auch dargelegl, weshalb wir nichl an dicscm

Hungerslreik leilnehmen. Wir haben dicscn

Brief an Genosslnnen drauBen geschickl
und von dorl ging die Erkl'airung. ans 11/1541“

Iiiirigcn-lnfi). Angekommen ist sie also

schon. nur erschienen isl sie dann nichl im

AiIgehi)’;'igc'n-Infi). sondern in der “Mir/1r :Il

fasscn". Soviel zu den lechnischen Proble—

men. Ich liab auch kein gulcs Gef‘unl. W115

die vom Angc/ziirigcn-lry‘b seil Monulcn

angekiindigle Dokumenlalion libct‘

kiimpfende Gcfangene belriffl. Das schnicckl
zu sehr nach nem Bonbon. Polilisch riclnig
wiire es gewesen. diese Gel‘angenen wiilu'cnd
dcr Kampfphase als gleichberechligl Mil—

kéimpfende zu akzeplieren, aber soein glcich—
berechligler Umgang mileinander 15151 sich

wohl mil Avanlgardedenken absolut nichl

vereinbaren. Es isl aber miilfiig jetzl dar'uhcr

zu lamenlieren, daB Angclu'irigenJig/’0 Ul1d

ta: anders mil Informationen umgehen. 211$

wir uns dies wi‘mschen. Wir miissen uns

selbslfragen,warum wiralsAnarchiSllnncn

nichl in der Lage waren (nolfalls auch kurl-

frislig in so ner Kampfsitualion) eigcnc
Informalionsslrukluren zu schaffen.

Ursiichlichdafiirislnichlnurlechnischcs

Versagen. Diese Schwachen sind Ausdruck
unscres Verha'llnisses zurAnli-Repressionfi—
arbeil und speziell zum Knasl. So hal Anll'

Repressionsarbeil und speziell Anli-Knasl—

Arbeil fiir viele von uns immer noch (1215

Elikell“sozialarbeilerisch”. Knasl wird ehlll'
als “Endslalion”, denn als Kampflcrrum
begriffen. Die Gefangenen werden (jc nach

polilischem Slandorl) enlweder als ()prr
eines libermiichligen Apparals. oder £115
Heldlnncn gesehen’. aber nichl als Mll‘

kiimpfende. Die krampfliaflen Versucha



jelzl in den Nacllbelt'aclltungen den Aktivi-

liilen in der Hungerslreikphase nen Starke-

ren DraulSenbezug zu geben (bzw. Klagen
dari‘tber. dalfi dies nicltl méglicll war) sind

Ausdruck des entfl'emdeten Verhéiltnisses

zwisellen den Gefangenen und uns draulfien.

Normalvollzug

EsexistierenzuvieleMythen,dieverhin-
dem, dall es zu einer crnsthaften Ein-

scltiitzung der Mbglichkeit einer breiten

I‘Cvolulioniiren Anti-Knastbewegung

kommt. Zu 0ft wurde von den Gefangenen

aus der RAF suggeriert. dalS revolutionare

Gefangene (womit sic im Endeffekl immer

nut' sich sclbst meinen) im “Normalvollzug”

nltt' mil Fascllos und Spitzeln zusammen—

kommen, und wo sie mal mit anderen Ge-

l‘angcnen zusammenkommen, die eben kei-

ne Faschos Oder Spitzel sind, da w'l'trden

diesc eingescltiichtert. Das ist eine Erfah-

rung.dicmenschalsrevolutioniirerGefange-
”01‘ innerltalb des Knastsyslems macht

(machen kann). Was ich kritisierc ist die

Tatsache. daB die Gefangencn aus der RAF

Weitgeltend den Eindruck erwecken. als sei

dies die einzige Realitiit innel‘halb des soge—

nannlen Normalvollzugs. Dabci ist dies nicht

mill IHRE ganze Realitéit. Ich selbsl war

.lilhl‘elang mil einem Genossen aus der RAF

Und nem anderen Genosscn innerhalb des

SOgenannlen Normalvollzugs zusammen.

Mir ist auclt bekannl. daB Claudia in

Aicllach zusammen mil 2 anderen Frauen

(“C MAWA (Marxistiscll-Amu‘cltistisclte-
Widcrslandsaktion) gegriindet llatle. Die

FOrderungen hallcn mich in ihret' Breitc

(“he Fordet‘ungen der Gefangencnbewegung
i” VCI‘bindung mit dchot‘derung naclt sel bst-

beslimmlel‘ZusammenlegungallerGel'ange—
“en die dies wollen) fasziniert. Ein andet'cr

Genosse alts dcr RAF ltal (von mir darauf

““ECSpt‘ochen) dann wieder t‘elaliviert. .Dic

legungraller Gefangener, die dies wollen -

seiTAKTlSCH sehrgutformuliert.lchldiot
hatte sie latsachlich ernstgenommen. dabei'

ging es nie um was anderes als um Zusam-

menlegung der Gel‘angenen aus RAF und

Widet‘stand. Alles andere ist Makulalur.

Dabei kann ich es durchaus verslehen.

wenn die Gefangenen aus der RAF erstmal

unlersich bleiben wollen, um iln'eGeschich—

te aufzuarbeilen oder sich einfacll wieder-

zusehen. So kénnte ich die Forderung auch

oltne grolfie Verrenkungen voll akzeptieren.
Was mich stért ist diesel‘ ganze ideologisclte

Ballast. der ut‘ft diese Forderung aufgehiiuft

wird. Die Zusammenlegungs-Forderung isl

nun wirklich nicht der Hebel um das System

zu kippen. Nicht mal das Knaslsystem wiire

von der Zusammenlegung ernslltal‘t tangiel't.

Dallsienochnichtdurchgesetztist,1iegtu.a. .

auch daran. daB sie von den. Gel‘angenen aus

der RAF (undjetzl auch noch aus dem Anti-

Imp—Widersland) zu DER revolutioniiren

Frage hochslilisiert und somit fur die Herr-

schenden zu ner Frage der Staalsrason wurde.

Faktisch warden ja die geforderten 2

Gruppen bedeuten,dal$ dann genau die 15er-

Gruppen existieren wijrden, fUr deren Ab-

schaffung die Frauen in der Plétze im Hun—

gerstreik waren. Diese sind schon einen

Scht‘ilt weiler. als die Avantgarde-Genoss-

Innen, indem sie die Aufhebung dieser

Wohngruppen—Ghettos fordem. Aber der

entscheidende Unterschied liegt eben darin,

dalS die Frauen in der Plbtze und andere

kéimpfende Gefangene flit Bedingungen

kampfen, die sozialrevolutionaren Anti—

Knastkampf auf méglichst breiler Ebene

erméglichen, wahrend es den Gefangenen

aus RAF und Widerstand erstmal um die

Verbesserurtg ihrer Bedingungen geht. Dies

ist legitim. Zu kritisieren ist nur, dalfi sie

suggerieren, dies sei der einzige Weg zu ner

revolutionaren Anti-Knastbewegung. bzw.

dies sei Liberhaupl die Voraussetzung, um in

den Kniisten politisch etwas zu bewegen.

Das suggeriert, dais ohne einen funktionie-

renden Kader drinnen nichts laufen kann.

Dies kann aber auch nur nach drauBen ver-

mittell werden. da die eigenstandigen

Kampt‘e anderer Gefangener (die slcts ohne

Beteiligung der Avantgarde-Gefangenen
stattfinden. nach dem Motto: ihr diirft euclt

zwar mit uns solidarisieren. aber was gehen

uns cure lappischen Kampfe gegen Zwangs—
al‘beit usw. an) von groBen Teilen der Lin-

ken kaum walu‘genommen werden.

Geht’s noch weiter?

Eine der meistgeslellten Fragen der letzten

Zeit lautcle: Wie weiter? Diese Frage impli-

ziert,dal3 alle Beteiliglen zum Weitermachen

enlschlossen sind.'Tatsachlich ist der Ero-

sionsprozelfi bei den Gruppen. die sich enl-

scltlossen haben. auch nach der heiBen

Kampfphase am Thema weiterzuarbeiten,

Forderung - selbstbestimmte Zusammen— aber unijbersellbar. Bei Vielen scheinl das

Ende absehbar. Und'doch - es gab und gibl
Ansiilze; die zum Weitermachen el‘mutigen.
Ich kann michjetzl im folgenden nur aufdie

Situation in K6111 beziehen. Dorl existieren

nach dem Ende der Hungerstreiks vor allem

zwei Initialiven. Das “kleine Plenum". als

Versucll, ein \itjlliges Auseinanderplalzen
des Hungerslreiksplenums zu verhindern.

wit‘d miltlerweile fast ausschlieliliclt von

den Anti-Impsgetragen. Nacll langen. frucht-

losen Versuchen einen Offenen Bt‘iefan die

Gefangenen auf die Reihe zu kriegen. al‘bci-

let das kleine Plenum heule fast ausscltlielS—

lich an derFreilassungskampagnef‘urCln‘is-

lloph von Hijren. [Inzwiscllen ist eraut‘Halb-

strafe enllassen; SF-Red.] Haupliiberlegung
dabei war wohl~ dutch ein konkretes Teil—

ziel. ein endgiilliges Auseinanderbrechen

zu verhindern.

Interessanter erscheint mir die zweite

Initiative in Kbln: die NETZKNOTEN-

Gruppe. Sie ist entstanden aus dem Bedl'n'f-

nis. die Forderung derGefangenen aus RAF

Ltnd Widerstand nach “freier politischer
Kommunikation" nichl nur als Fordel‘ung
an die Herrschenden zu stellen. sondern

diesen Diskussionsprozelfi ganz konkrel

durch ein eigenes Forum in Gang zu setzen.

Dieser Ansalz war uns als Anarcltistlnnen

sehr nahe. denn einerseits handell es siclt

dabei um eine alte Forderung‘ dCI‘ Gefange-

nenbewegung und andererseits wollen wir

natlirlich die Auseinandersetzung mit den

Gefangenen aus der RAF und dem (Anti-

Imp-)Widet‘stand, nach all den Jaln'en der

u‘ a (Wt-m

itt 'j ttittttt
"““l'

.
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Sprachlosigkeit zwischen uns. Die Netz-

knotengruppe selbst ist ein echtes Blindnis.

d.h. Anarchistlnnen und Anti—Imps sind in

etwa gleich stark vertreten. Leider scheinl

das Ende dieser. wie ich finde richtigen.
Initiative absehbar und das hat vor allem

zwei Grijnde:

I
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Zum einen schweigen diejenigen, die

vorher am deutllichsten die “offene Diskus—

sion” gefordert haben, néimlich die Gefange-
nen aus der RAF selbst. Nattirlich ist uns

auch die Diskussion mit den Gefangenen
aus dem (Anti-Imp—)Widerstand wichtig,
aber bei einigen in der Gruppe ist doch ein

deutlicherMotivationsverlust spijrbar, nach-

dem die Avantgarde den Netzknoten abso—

lut boykottiert und sich nicht in die Diskus-

sion miteinmischt. Zum anderen werden die

Tendenzen in der Gruppe immer stéirker,
sich nicht nur mit einer Rolle als reine

'

Sammelstelle zu begnfigen und die Inhalte

des Netzknotens von denen bestimmen zu

1assen,die sich an derDiskussion beteiligen,
sondern selbst die politische Zielrichlung
festzulegen. Dies lfiBt sich letztendlich nur

dadurch erreichen, daB bestimmte Diskus-

sionsbeitriige nicht mehr zugelassen, sprich
wegzensiert werden. Deutlich wurde dies

anhand des Umgangs mit dem Konflikt

zwischen den Frauen vom Kollektiv bclfior
und den Gefangenen aus der RAF in Kbln—

Ossendorf. Die Frauen vom Kollektiv be]

fim' schickten uns zwei Papiere, in denen

ziemlich massive Kritik am Verhalten von

Genosslnnen aus der RAF geubt wurde.

zur Entwicklung einer anarchistischen Ge-

fangenenbewegung beizutragen. Leider war

der damalige Arbeitszusammenhang noch

zu schwach, um die massive Repression
auszuhalten. Wir haben nun zweieinhalb

Jahre unsere Wunden geleckt und fiihlen

uns nun wieder stark genug, diesen Kampf
wieder aufzunehmen. Ob es den Herrschen-

den wieder gelingt, uns einzumachen, liegt
auch an Euch. Wir brauchen Euch. Nicht nur

als Leserlnnen, sondern auch als Sich-Ein-

mischende. Das Habeifc/dkénnte ein wichti-

gerBezugspunkt sein. Nehmen wirden KnasI
als Kampfterrain ernst und schaffen wir die

Voraussetzungen fUr Basiskéimpfe, die von

mdglichst vielen Gefangenen getragen
werden.

GewiB, diese Kritik war aus einer emotio-
'

nalen Verlelztheit heraus geschrieben und

hatte ihre Schwachpunkte, aber - gibt uns

das das Recht, sie nicht zu vertiffentlichen?

MiBbrauchen wir hier nicht unseren Infor-

mationsvorsprung gegen'uber den anderen

Mitdiskutierenden? Da es hier um das Kern-

problem geht, niimlich den nicht gleichbe- ,

rechtigten Umgang der Avantgarde—Gefan- v

genen mit anderen kiimpfenden Gefange- ,

nen, istdas Zerbrcchen des Biindnisses fiber
,

diesen Konflikt wahrschcinlich. Trolzdem -
1'

auch wenn die Biindnisse schnell wieder

zcrbrechen sollten, waren es wichtige Erfah-

rungen, die wir in dieser Zeit miteinander :;

gemacht haben. Die Mbglichkeiten und

Grenzen der Zusammenarbeit sind in der

allt‘d‘glichen praktischen Zusammenarbeil

wieder vie] bewuBter geworden.
Das Kernproblem, um das es in diesem

Beitrag geht, néimlich die Tatsache, daB ”g.

Gefangene die vorher nicht in politischen
Organisationen waren, regelrecht mit ihren

Kampfanséitzen untergehen, liiBt sich aber

sicher nicht iiber diese Biindnisprojekre
Ibsen. Soiange die kéimpfenden Gefange-
nen, die keine Guerilla- oder Anti-Imp-

~

Vorgeschichte haben, weitgehend sich als

Einzelkiimpferlnnen an den Kéimpfen der
,

Avantgarde beteiligen, werden sie kaum eine

Chance haben sich mitihren Anliegen gegen-
iiber der geschlossenen Gruppe der Avant-

1

garde-Gefangenen durcthseizen. Es wird

also darum gehen, dieses Einzelkiimpfer-
Innentum aufzubrechen und dafiir sind eige-
ne Informations- und Aktionszusammen-

hiinge unabdingbar. 1986 gab es das Haber-

feld, als Versuch, fiber ein eigenes Medium

r

Das neue Haberfeld ist bereits bestell-

bar:

Haberfeld
Glasstr.80

5000 Kiiln 30

Ein'ABO (5 Ausgaben) kostet 20.-DM

(Schein im Brief). Ubernehmt aucih

Knastabos. wei] wir den gesamten
Drinnenversand nicht aus der eigenen
Tasche bezahlen kijnnen. Ein Knastabo

kostet 15.-DM fiirS Ausgaben. F'Lirlink‘e

Erben gibt es auch noch ein

Spendenkonto:

Pastgiro K(')'ln

GIK

3352 1 9-502

Kcmzwort: Haberfeld

’—
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Der soziale OkefeminiSmUS

Teil I

((")ko-) Feminismuskritik

DCI‘ nordamerikanische Okofeminismus

Cumsland um 1974 am Institut fiir Soziale

Okologie in Vermom als ein Versuch, linke

Politische Theoric zu verbreitern und dahin-

gchend zu transformieren, daB sie bcides:

l:Cminismus und Okologie enthéilt.1 Wie die

Suzialc 0k010gic, von der er beeinfluBt ist,

VerSPrach auch der Ckofeminismus ur-

SPriinglicli, die linke soziale und politische

Analyse so zu erweitern, daB sie das Bezie-

hungsgeflecht aller Herrschaftsstrukturen
bainhaltet. Schon in der Sozialcn 0kologic
is‘ die Kritik der Hierarchie fundamentaler

alS es der Begriff von der “Klasse” vermag.

1m Okofeminismus bestand nun die Mog—

IiChkeil, Feminismus mitAnarchismus, liber’

“hem Sozialismus und sozialer Okologie zu

VCrbinden‘ Und dies konkret, nicht idealis—

liSCll im philosophischen Sinn. Das Ziel

warcn politische, nicht individuelle Lou

sungen. Das Potential des Ckofeminismus

umfafite mehr als das traditionell “Linke”.

Vierzehn Jahre spatter ist zu sagen, daB

dieses Potential nicht umgesetzt wurde.

Sobald er sich etabliert hatte, wurde der

Okofeminismus vom “kulturellen Feminis-

mus” vereinnahmt. Dabei wurdedas revolu~

tionare Potential vollig neutralisiert.

Weit davon entfemt, die linke politische
Theorie zn erweitern, hat der Okofeminis-

mus stattdessen Frau und Natur von der

linken Theorie abstrahiert und sich damit

selbst eingeschrankt. Der Versuch einer

ernsthaften Kritik des Kapitalismus und des

Nationalstaats wurde aufgegeben und statt

dessen die personliche Veranderung betont,

dabei sogar Gottinnen-Kult als Quelle so-

zialer Veranderung angesehen. Weit davon

von Janet Biehl

iibersetzt von Friederike Kamann

i

.

Bonn
1989

’QVG

Sarah
Schumann,
Vnm
.'\

‘

hos

in

den

Frcnndinnen,
Collage
I97

entfemt eine konkrete politische Analyse zu

erstellen, bietet er hauptsa‘chlich seine Meta—

phem fiber eine angenommene Beziehung
zwischen Frau und “Natur”, und schreibtdie

Unterschiede zwischen Mann und Frau auf

der ganzen Linie fest. Allméihlich setzte sich

der Okofeminismus nicht nur von allem

Linken ab, sondem wurde sogar reaktionar.

Jedes revolutionare Projekt muB sich

sowohl auf feministische wie okologische
Belange beziehen, weil dieser doppelte
Bezug im Okofeminismus angesprochen isr,
muB er als politische Bewegung rekonstru—

iert werden. Um aber zu verstehen, wie es

zum gegenw'artigen Zustand kam, miissen

wir uns kurz die Entwicklung der Ideen,‘ die

als Ckofeminismus bekannt sind, vor Au-

gen fiihren.
'
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Frau und Natur

Die Konvergenz zwischen feministischem

und 6kologischetn Denken war nicht will—

k‘urlich. Zu vielen (wenn auch nicht allen)
Zeiten in (ler westlichen Kultur, und in vie-

len (wenn auch nicht allen) nicht westlichen

Kulturen wurden (len Frauen bestimmte

Beziehungen zur Natur zugesprochen, die

Manner nicht haben.- Liinger als ein Jahr-

zehnt haben Okoleministinnen verschicdene

Inlerpretationen der vagen uncl lockeren-

Formulierung von “Frau uncl Natur” Oder

“(lieBeherrSChung der Frau und die Beherr-

schung (ler Natur” vorgenommen. lnsge—
samt lassen sich iln‘e Thesen drei grund-
siitzlichen Argumentationslinien zuordnen.

“Frau und Natur”

als die “Anderen”

Die ersteArgumentationslinie wardiezweier

Autorinnen, die den Okofeminismus in sei-

nen Anfangsjahren stark beeinfluBt haben,
Mary Daly und Susan Griffin.

Sie betonten die aus ihrer Sicht lebens—

bejahenden Beziehungen zwischen Frau und

Natur, dem “urspr'tinglichen Anderen” einer

durch und durch todverhafteten patriarcha-
lischen westlichen Kultur. Mit einer kultu—

rellen feministischen Perspektive prangert

Daly die “nekrophilen Fiihrer einer phallo-
kratischen Gesellschaft" an, die “ihre Pro-

gramme zur geplanten Vergiftung allen

Lebens auf der Erde umsetzen” in “fana-

tischer Gleichgiiltigkeit gegenilber (ler Zer—

_st6rung, (lie sic am ‘Anderen' auslasscn - an

den Frauen und an ‘Muttcr Natur‘".

“Phallischer Mythos und Spraclte er-

zeugen, legitimieren und verschleicm die

materielle Verseuchung”lautDaly,“(liealles
empfindende Leben auf diesem Planeten
auszulbschen (lroht.”Sie ruftdie Frauen auf,
einen “Sprung” zu machen in die Leere des

Bewulfitseins (ler Frauen von Sich selbst,
einen “Sprung”, wie Rachel Carson’s “Si-

lent Spring”, der in den Frauen selbst statt-

findet, der “das Leben‘, die Existenz mbglich
macht.”2

In Griffin’s poetischem Werk “Woman
and Nature”verk'tindetein “Chorgesang fiber
Frau und Natur”, “wir wissen, daB wir von

dieser Erde sind. Wir wissen, daB diese Erde
aus unseren Kérpern gemacht ist. Denn wir
sehen uns selbst. Und wir sind Natur.”3
SchlieBlich fiihrte der einflulfireiche Artikel
der strukturellen Anthropologin Sherry
Ortner “Verhéilt sich das Weibliche zum

’Mannlichen, wie die Natur zur Kultur?”

weiteraus. dais es ein kulturelles Allgemein—
gut sei. dalS Frauen eine engere Beziehungy

zur Natur haben als Manner; ihr Artikcl

rcchtfertigte damit den 6kofeminislischen

Gebrauch (ler Metapher.4
Nur in einer Griffin‘schen Poesie ()(iCl'

einem Daly'schen Wortspiel konnte abel‘

cine Verbindung von Frauen und Natur — im

Kontrasl zur als miinnlich angesehencn
Kultur -

vage als politische Terminologit‘
aufgefalit werden.

Denn keine aul'rechte Feminstin wilrdc

die gesamte Kultur dem Mann Uberlasscn.

um Frauen mit der Natur identifiziercn zu

kiinnen. Frauen haben deutlichen Anteil

an der Kultur; so ist es doch geratle ein

Merkmal, das die Menschen von den

Tieren unterscheidet, daB sie kulturelle

Wesen sind. Sie mit Natur gleichzusetzcn.
wiirde nicht nur bedeuten, sie vbllig auller-

halb von Kultur und Geschichte zu setzen.

sondern sieauchihrerureigenen Mensch—

lichkeit entauflern. Selbst Ormer warntc:

“Die gauze Vorstellung ist eher ein

Konstrukt der Kultur als ein Fakt der Natur.

Die Frau ist ‘in Wirklichkeit‘ nicht nahcr an

der Natur als der Mann — beide besitzcn

Bewulfitsein, beide sindl sterblich.”

Die “Frau = Natur”—Metapher isl

daher eine Definition der patrizentrischen
Kulturen, mit der die Unterordnung dcr

Frauen fortgeschrieben wird.

II

“Mannliche” und “weibliche
Natur” -

die Parallelisierung von

Frauen- und Natur-

unterdruckung

Eine zweite Herangehensweise an den

Begriff von “Frau und Natur" umging (liesc

Falle und definierte Frauen als kulturcllc

Wesen. Autorinnen wie Charlene Spretnilk
fanden und feierten Kulturen. die nicht ver—

suchten, die Natur zu beherrschen. und

mbglicherweise matrizentrisch waren. b6-

sonders solche, die dem Aufkommen stam—

licher Gesellschaften im Westen zeitlich

vorausgingen, wie im Neolithikum.5 DiC

Autorinnen sahen einen Zusammenhan‘é

zwisehen der Naturbeherrschung in den

westlichen Kulturen und derUnterdrijCkung

matrizentrischer Kulturen. Kurz - Frauen

und Natur blieben clas “Andere”. wie auch

schon bei Daly und Griffin, nur dalS diese

“Andersartigkeit” eine kulturelle Form

annahm.

Diese gedank’liche Richtung wurde stark
vom “kulturellen Feminismus” beeinl‘lulfit.
der immer gr‘o’Beren EinfluB gewann U”d
einen enormen Umsehwung im feministir
schen Denken ausléste, kurz nachdem def

Dkofeminismus formuliert worden war (Cll‘c
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Entwicklung, die sozialistische Feminis—

tinnen wie Alice Eehols Oder Hester Eisen-

stein pointiert kritisiert haben“ ).

Kulturelle Feministinnen, im Gegensatz
zu ihren Vorgéingerinnen. den radikalen

Feministinnen, betracliten Frauen niclit nur

als biologisch vom Mann verscliieden, son-

dern ordnen Frauen und Miinnern auch unler-

schiedl iehe Wesensmerkmale, Werte, sogar

kosmologisclie Bestimmungen zu. Die

Bcgriflliclikeiten von “miinnlieher” und

“weiblicher Natur” erinnern kurioserweise

an die Vorstellung von “Miinnlichkeit” und

“Weiblichkeit” in vielen palrizenlris'ehen
Kulturen, die radikale Feministinnen slets

vehement bekiimpfl haben.

Die vom kulturellen Feminismus beein-

fluBlen okofeministischcn Autorinnen ten—

dieren ebenfalls daliin, Frauen eine groBere
“Niilie zur Natur” zuzuschrciben als Ma'n-

nern und ihre wahre Natur als urspriinglich

fikologischer als die mannliche zu betrach-

ten. Sie legen uns nahe, vom Neolithikum

eine Lebensweise zu lernen, die gleichzeitig

geschlechtsegalitar ist und die Natur niclit

unterdriickt. Als Beitrag in Richtung auf

eine okologischeGesellschaftbetrachtensie
die Forcierung “weiblicher” Werte in der

gCgenwiirtigen Frau und Natur verachten-

den Kultur.

Moglicherweise gab es matrizentrisehe

Kulturen, die der Entsteliung staatlicher

Gesellsclial‘ten vorausgingen; sicherlich

bestanden diese auch nicht auf der Basis

einer natLu'belterrschenden Ideologie. Mog-

licherweisc haben sich nocli heute viele

Frauen Wesensziige wie Flirsorge und An-

teilnahme bewalirt — dies aber nicht nur aus

biologisehen sondern ebenso aus histori-

scllen und sozialen Griinden -, Wesensnge,

die vielen Mannern - aus sozialen Griinden

- abhandcn gekommen sind (obwohl Man—

I101‘.alsmenscliliclie Wesen, ebenso mit den

Anlagen zur F'ursorge ausgestattet sind).

Diese Unterschiede nun aber einer
.

“miinnlichen” oder “weiblichen Natur”

zuzusclireiben, bedeutet, die Moglichkeit

auszuschlieflen, dafl auch Manner
I'iirsorglich sein ki'mnen. Zudem wird damit

an Frauen die moralische Aufgabenstel-

lung auferlegt, die‘ Gesellschaft vor der

Zersto'rung zu“retten",dieihrMannerin der

Vel‘gangenlieit antaten. Damit wird cine

unterdriiekeriscliekulturelle Definitionnieht

nur aut‘gegriffen sondern festgeschrieben.

Dadurch, daB der ()kofeminismus

Frauen dazu bringen will, ihre eigenen

WESensmerkmale fiber die der Manner
1U Slellen, geriit er eher zu einer Anlel-

“mg zur individuallen Veranderung als

zu einer gemeinschaftlichen politischen
Kraft. Aueh ignoriert dicse Betrachtungs-

\Vcisc das AusmaB dcr sozialen Ursa'chlicli-
kCiten der “biologischen” Dil‘ferenzen zwr-

sehen den Gesclilechtcrn. Indem auf die

Manner die Verantwortung filr Krieg und

Hierarchieabgewalztwird,bleibtden Frauen

nichts anderes fibrig. als sich ausschliefilich

“pazifistisch” und egalitar zu verhalten.

Durch die Analogie von Frau und Natur.

wenn auch in ihrer kulturellen Form_, wird

die okologische Bedeutung der miinnlichen

Domane der Jagd ignoriert und die nicht-

mensehliche Natur als durch und durch

“giltig” apostrophiert. Zudem verfiillt diese

Hervorhebung des Neolithikums und seiner

Kulturen einem Atai/ismus (wissenschaft-

licher Begril‘f l‘iir das unkritisehe Ubertra-

gen der Wertigkeiten primitiver Kulturen

auf heute, F.K.) - als ware seit dern Jahre

3OOOFV.Chr.nichts von besonderer Bedeu-

tung f‘ur Frauen mehr geschehen. Der Grad

van Hiararr'hic’n in den Kulturen des Neo-

lithikums wird ebenso ignoriert wie deren

spezielle Brutalirc‘il. Ignoriert wird auch das

Problem der Individzm/itc'it in Gemeinschaf—

ten, die sieh mittels Brauch und Tradition

regeln, ebenso wie die Probleme einer Kul-

tur, die sich entlang biologischer Linien von

Alter und Geschlecht organisiert. Und wei-

ter werden nicht nur die Technologien igno—

riert. die seit damals viel von der Plackerei

des weiblichen Lebenszusammenhangs

beseitigt haben, sondern auch die westliche

rei/olutionéire Tradition, an der auch Frauen

teilhatten und die heute ebenso im Besitz

von Frauen wie Mannern sein sollte. Zudem

werden die antikommunistischen Tenden-

zen des kulturellen Feminismus in dieser

okofeministischen Diskussion durch Kla~

gen 'Liber die feindliehe Einstellung der

Linken zur “Spiritualitéit”7 noch vertieft.

SchlieBliCh brachten diese Autorinnen die

Verehrung einer “Gottiii” in den Okofe-

minismus ein, als einer Metapher fijr das

Eindringen weiblicher Werte in die Gesell-

schaft, eine bizarre Einffihrung des Uber—

nalilrlichen in eine Bewegung‘ die ostenta-

tiv auf die Natur bezogen sein will. Diese

Riehtung des ()kofeminismus tendiert

dahin, die nicht rationalen menschlichen

Fahigkeiten - Intuition und mythische

P‘oesie-,dieffirAberglaubenanfa'lligsind,
als wertvq‘ller 315 die angeblich “mann-

liche” Rationalitiit anzusehen und ruft die

Frauen auf. sie als emanzipatorische Fahig-
keiten wahrzunehmen.

Dabei werden kritisehe Fragen beziig-
lieh des untererickerischen Wesens von

Religion und religiéser Hierarchien vermie-

den, aus denen die Aufkléirung die Men—

schen befreite. indem sie sic lehrte. die

Realitiit mit den eigenen Fahigkeiten zu

begreifen. ohne den Rekurs auf Ubernatfir-

liche Fantasien." Eine Tradition, in der Prie»

sterinneneinerGottindieGesellschaftregie-
ren, ist es aber ebensowenig wert. wieder

eingefljhrt zu werden wie die Tradition der

Krieger der Bronzezeit.
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Frau = Natur als Strategic

Die dritte und. vielleicht am meisten die

Tatsachen verdrehende Herangehensweise
an die Frage von Frau und Natur vermeidet

zwar den Biologismus der zweiten (obwohl

auch hier Atavismus und die Zuordnung von

“ma‘nnlich” und “weiblich” beibehalten

werden), indem sie sich 'auf das soziale

Gefijge bezieht. Obwohl sie die Biologie
weder fiirchten noch verfluchen, treten

Okofeministinnen wie Ynestra King dafijr

ein,daB sich Feministinnen bewulBtdes “Frau

= Natur” zu strategischen Zwecken bedie—

nen, im Endeffekt als eines Mythos,‘um den

sich 6k0feministische politische Aktion

organisiert.9
Es bleibt aber zu fragen, 0b ein pat—

riarchalisches Konstrukt fiir die weib-

liche Emanzipation instrumentalislert

werden kann. Das “Frau = Natur”, ob es

sich nun biologisch oder sozial herleitet, hat

fiir Frauen, die sich von kulturellen Defini-

tionen zu befreien suchen, eindeutig ein eher

regressives Potential. Fiir linke Frauen sollte

es doch moglich sein, sich ohne die bestan-

dige Last des “Frau = Natur” fiir die Be-

freiung sowohl von Frauen wie der Natur

einzusetzen.

Ich schlage den Feministinnen in der

Okologiebewegung vor,dieseDeutungeines
spezifischen mystischen Zusammenhangs
zwischen Frauen und Natur beiseitezulegen
und statt dessen an das Beziehungsgeflecht
zwischen Frauen - wie auch Mannern und

dem ganzen iibrigen sozialen Gefiige - und

Natur ontologisch (ihrem Wesen gemaB,
F.K.) heranzugehen. Dabei m'Lissen die sozia—

len Realitaten all dieserBeziehungen beriick-

sichtigt werden. So kann das ursprijngliche
Versprechen des‘ Ckofeminismus eingelost
werden, zur linken Bewegung beizutragen,
wie auch sie zu vertiefen.

Der Problemkreis “Frau = Natur” ist

indes nicht der einzige von Belang im (")ko-

feminismus. Andere Fragen sind vielleicht

. noch viel fundamentaler. Diese sind aber

nicht auf den Okofeminismus beschrankt

sondem begleiten die ganze Entwicklung
der feministischen Theorie seit den spaten
60er Jahren. Die Probleme des Okofeminis-
mus anzusprechen, schlieBt also ein, die

Entwicklung des Feminismus insgesamt zu

begreifen.

Radikaler Feminismus

Um die Wurzeln eines wirklich linken (Sko-

logischen Feminismus aufzudecken, miis-

sen wir die Entwicklung des friihen radika-

len Feminismus betrachten, um auf seinen

Starken aufzubauen wie auch seine Fehler

zu venneiden.

Zu den Stéirken des friihen radikalen

Feminismus: von den spiiten 60er Jahren bis

1974/75 entwickelte er eine konkrete, ma-

terialistische, soziale feministische Analyse.
Vor allem wurde versucht, die soziale Insti-

tutionen und Strukturen zu eruieren, welche

fiber Ideologie oder gesellschaftliche Struk-

turen Frauen daran hinderten, das ganze
Potential ihrer Humanitat zu entfalten — wie

. z.B. Ehe, die Kleinfamilie. die romantische
Liebe, sexuelle Unterdrfickung, Staat und

Religion. Wiirde ein neuer sozialer Oko-
feminismus10 auf diesen Aspekten des friihen

radikalen Feminismus aufbauen, dann

konnte er sich konkretisieren und das so-

ziale Geflecht der Herrschaft angehen und

die Gottinen wie auch die religibsen und

vereinfachenden Zuordnungen von “mann—

licher” und “weiblicherNatur” den einfachen

Gemiitem iiberlassen.

Die Manner

Ein fundamentales und allgegenwartiges
Dilemma der Feministischen Bewegung ist,
daB versucht werden muB, um die Frauen zu

befreien, die gesamte Gesellschaft zu ver-

andem. Denn Frauen k'onnen nicht frei sein,
bis nicht auch die ganze Gesellschaft frei ist.

Diese einfache Pramisse hat emsthafte theo-

retische Konsequenzen. Es bedeutet nam-

lich, daB der Feminismus entweder auch den

Mannern die Emanzipation bieten oder sich

statt dessen in eine fibergreifende linke

Theorie integrieren muB. Besonders fiir einen

okologischen Feminismus, der sich mit dem

Dasein insgesamt befaBt, istes wichtig, sich

mit der Frage der Manner zu befassen, denn

die Manner sind nun mal Teil des Ganzen
der menschlichen Gesellschaft.

Genau an dieser Frage scheiterte schon

der friihe radikale Feminismus und iibertrug‘
seine Pr'amissen auf das spatere feminis~
tische Denken, den Okofeminismus einge-
schlossen. Von Anfang an — das hat Ellen

Willis (eine der Grijnderinnen der “Red-

stockings”) brilliant dargelegt - stand der

friihe radikale Feminismus unter dem durch

eigene Umstande geschaffenen Druck, zu

beweisen, daB der Feminismus eine univer-

selle Theorie sein konnte. Der radikale

Feminismus, der sich als Folge unterdriicke-
rischer Bedingungen in der Neuen Linken

entwickelte,beschuldig1e die Manner der

Neuen Linken des Sexismus. Die Manner

schlugen zur'L‘Ick, der Feminismus sei eine

btirgerliche Ideologie. Nun muBten die ra-

dikalen Feministinnen beweisen, daB weit

entfernt von jeder “Biirgerlichkeit” die

Unterdriickung von Frauen von fundamen-
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talerer Tragweite ist als die Klassenunter—

dr‘Lickung und daB der Feminismus eine

fundamentaleTheorie fiirdieBefreiung aller

- ob Mann oder Frau - ist, die griindlicher

analysiert als jede andere linke politische
Theorie.“

‘

Um dem zu entsprechen, griffen radi—

kale Feministinnen die Kririk der Hierar—

chie selbst auf (die zunachst von den So—

zialen Ckologie, einer Art Okoanarchismus

entworfen wurde), wonach die Hierarchie

eine grundsatzlichere soziale Gliederung
bedeutet als Klasse. Radikale Feministin-

nen behaupteten, daB die Herrschaft iiber

Frauen die erste Form der Hierarchie war

und daB der erste Einschnitt in der mensch-

lichen Gesellschaft der zwischen Frauen

und M'zinnem war, alle anderen Ausgliede-

rungen erst spater kamen. Willis schreibt

selbstkritisch:

“Radikale Feministinnen entwickelten

in diesem Spiel schon sehr frilh die These,

daB die Unterdriickung der Frauen nicht nur

die alteste und universellste, sondem auch

die urspriinglichste Form der Herrschaft war.

Wir argumentierten, daB sich andere Aus-

pragungen der Hierarchie aufder Grundlage
der mannlichen Oberherrschaft entwickel-

ten und dementsprechende Formen annah-

men - im Ergebnis also spezielle Formen der

mannlichen Oberherrschaft waren.”12

Des weileren behaupteten sie, daB die

mannliche Oberherrschaft immer noch die

urspriinglichere Unterdru‘ckung in der ge-

genw'artigen Gesellschaft sei.

Dieses Ergebnis erlaubte dem radikalen

Feminismus - wie Willis feststellt — sich

selbst als universelle Theorie zu betrachten,

die letztendlich die existierende linke Theo-

rie ersetzt. Wenn die mannliche Oberherr-

schaft die urspriingliche Form cler Unter-

driickung sei. dann wiirde die Befreiung der'

Frauen auch die Befreiung der Manner

bedeuten. Ware einmal der Sexismus besei-

ligt, wiirden auch die anderen Systeme der

Herrschaft aufiioren zu existieren; wiirde

die mannliche Oberherrschaft niedergewor—

fen, so wiirde derKapitalismus unter seinem

eigenen sexistischen Gewicnt zusammen-

brechen. Diese Formulierung erlaubte dem

radikalen Feminismus sich selbst als eine

universelle emanzipatorische Theorie zu

pr’asentieren.
Nun, tats‘achlich verheiBt die Befreiung

der Frauen von ihren sexuellen Rollen auch

die Befreiung der Manner von ihren ent-

sprechenden Rollen, was exakt die Eman-

zipation der Manner bedeuten wiirde. Denn,

abgesehen von den offensichtlichen Privi-

legien, die die Mannerherrschaft den Man-

nem verschafft, fesseln die Geschlechter-

rollen Manner an die Mannlichkeit und

hindern sie daran, all ihre menschlichen

Veranlagungem zu Liebe, Hilfsbereitschaft

und Vertrauen auch zu entwickeln und ihre

entsprechenden Emotionen auszuleben.

-kreis

In diesem Sinne ist der Feminismus Iat-

sachlich >fiir Manner befreiend. Auféihnliche

Weise verspricht die Befreiung von Schwu-

len und Lesben die Emanziparion aller von

unterdriickerischen sexuellen Normen -

zwingen doch die “Moral” und andere ’he-

terosexuelle Implikationen die Menschen

zu sexuellen Praktiken, die moglicherweise
nicht mit ihren Vorlieben fibereinslimmen.

Aber dariiberhinaus sehen wir uns nun

mit einer Unmenge von Fragen konfrontiert.

Kann die Befreiung der Manner aus ihren

“Geschlechtsrollen” sie - und die Frauen -

auch von der Herrschaft des Kapitalismus
und des Nationalstaats befreien? Kann der

Feminismus die Befreiung der Manner— und

Frauen - ans allen Systemen der Herrschaft

versprechen? Sind Manner Kapitalisten, weil

sie Frauen hassen und emotional unterdriickt

sind? Und wie kann eine solche psycholo—

gische Erkl‘arung nachgewiesen werden oder

sogar zur Hoffnung auf Veranderung in der

Zukunft AnlaB geben? AuBerdem sind die

Manner nicht ein einheitliches Ganzes;

Manner unterdriicken ebenso Manner in

deren Rollen. Falls diese Formen der Unter-

driickung aus FrauenhaB entstehen, wie kann

es dann sein, daB nicht alle Manner Kapita-
listen und Dirigisten sind?

Noch bevor diese Fragen befriedigend

zugeordnet werden konnten, hatle der “kul-

turelle Feminismus” das Thema bereits

biologisiert und damit die Ansicht von der

Herrschafl iiber die Frauen als ursprijng-
licher Form der Unterdriickung im feminis-

tischen Denken verankert. Der kulturelle

Feminismus betrachtete die reine mannliche

Gewalt — besonders Vergewaltigung — als

Brennpunkt der Herrschaft iiber Frauen und

damit aller Herrschaft. Der FrauenhaB an

sich wurde zum alles betreffenden Dreh-

und Angelpunkt kultureller Feministinnen.

Diskussionen fiber die Beziehungen zwi-

schen m‘ainnlicher Vormachtstellung und

anderen Formen der Herrschaft versandeten

in einem akademischen sozialistischen.

Feminismus.

Obwohl der Okefeminismus nicht im-

mer dermaBen biologisch gepragt war wie

derkulturelle Feminismus, iibemahm er doch

die Voraussetzung, daB die Herrschaft fiber

Frauen die urspriingliche Form der Unter-

driickung sei und der “Prototyp” aller an-

deren Herrsehaftsformen. Ein Bestandteil

o‘kofeministischen Denkens blieb die An—

nahme, es sei eine universelle radikale

Theorie, daB alle Herrschaftssysteme in

“patriarchalischen” Kulturen durch die In-

filtration mit weiblichen Werten umgekrem—

pelt werden konnten. Uber den Problem-

“Mann” wird in okofeministischen

Zirkeln nicht sonderlich diskutiert. Frau

vermeidet die Frage, in dem darauf hinge-
wiesen wird, die Manner miiBIen das mil

sich selbst ausmachen.

.—w»u
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Wenn wir uns die Emwicklung ansehen,

k'dnnen wir nur festslellen, (1le die Wuhr-

nehmung von der Unterdriickung der Frauen

als ‘urspriinglicher’ schwerwiegende Prob-

leme aufwirft.

“Diese Annahme”, so schreibt Willis,

“beinhultet, daB die Miinner nur aufgrund
ihres Mann-Seins diese Systeme errichteten

und behauptelen, entsprechend einem be—

sonderen mijnnlichen Charkter Oder spezi-

fischméinnlichervorrangigerZicle."13 Wiire

die Unterdriickung von Frauen der Protolyp
uller Herrschaft, dunn folgle daraus, daB

Miinner zu Kapitalislen und Elatislen wiir-

den, um lelztendlich die Frauen zu beherr-

schen. Religidse Priesterschafien. Kapitalis-
mus, der Nationalstazlt wiiren zweitrangige
Auswiichse der ursprfinglichen Geschlech—

terhierarchie, um im Grunde genommen iiber

Umwege die Frauen zu beherrschen.

Fiir die radikale politische Theorie er-

geben sich daraus ernste Konsequenzen. Mit

der Annahme des Geschlechls als primiirem

AnsatzpunktderUnterdriickung mijssen sich

die Okofeministinnen nichl direkt mit der

Bekéimpfung von Kapitalismus Oder Natio-

nalstaat befassen und haben keine Veranlas-

sung, den Okofeminismus in eine linke

politischve Theorie zu integrieren. Antikapi—
Ialismus und Anarchismus werden 211s ei—

genstiindige Anlworten auf die Unter-

dr'Lickung vom ékofeministischen Ansznz

Vernach-léiliigt. Die Theorie von der “ur-

spri‘mg-lichen Unterdruckung” begrun-
det den ()kofeminismus also keineswegs
als Theorie der universellen Befreiung
sondern ist die Ursache fijr seine Isolation

von den Linken.

Nun ist aber noch nicht einmal erwiesen.

0b die Unlerdrfickung der Frauen tatsiich-

lich die ersIe Form der Unterdriickung iiber-
I

haupt war. Wie die entwicklungsgeschicht—
liche Anthropologie gezeigt hat, geht in

vielen Fiillen der méinnlichen Dominanz die

Gerontokratie (Herrschaft der Alten) vor‘

aus. Ebensowenig ist nachgewiesen, dais

Miinner ihre eigenen Geschlechtsgenossen
zum Zweck der Unlerdr‘dckung der Frauen

unterdriickenTatsiichlich dientdiese Unler—
'

driickung gewijlinlich ganz konkreten Zie-

1en,wie materiellem Besitz oderausgedehn~
terer stuatlicher Macht.

‘

Grob gesagt: Frauen und Natur sind nicln

die einzigen “Anderen”. Fiir die herrschen—

den Miinnercliquen sind seln‘ ol‘l Miinner

“die Anderen”. Miinner sind nicht ein ein-

heitliches Gunzes. Die Herrschaft von

Miinnern iiber andere Mfinner geschieht
aus eigenen, besonderen Grunden und

manifestiert sick in Formen, die nicht

unbiedingt die Unterdriickung der Frauen

zum Vorbild haben miissen, wie etwa

industrielle und militiirische Hierarchien.

Die daraufaufbauenden Herrscliaflssystemc
haben eigene “Geschichte, Logik und

Kampf”, wie es Susan Prentice formuliert.

Nach Prentice, einer Kritikerin des Oko-

feminismus, “macht der Okofeminismus

politische und 6k0nomische Systeme zu

einfachen Derivaten (“Ausw'dchse”) miinn-

lichen Denkens, indem er den Ursprung der

Herrschaft 'uber Frauen und Nalur im miinn—

lichen BewuBtsein ansiedelt."“‘ Und'diese
Sichtweise der Unterdriickung der Frauen

beraubt andere Formen der Hierarchie ihrer

Eigengesetzlichkeil.

Kapimlismus und Etntismus sind jedoch
eigenstéindige, bewuBte Unternehmungen.
“Die innere Logik dcs Kapitalismus - bei-

spielsweise seine Beziehungen und wirk-

Siamen Kriifte von Produktion, Warenver-

kehr,Felischismus,Ausbeutung,Herrschaft,
E111frc1ndung usw. - macht die Ausbeulung
der Natur zu einer bewuBlen Angelegenheil
des Kapitalismus als eines weltweilen Sys—
tems. Dabei handelt es sich nichl um einen

Fehler Oder mangelndes BewuBlsein, son—

dern gerade das BewuBtsein wird zu diesem

besonderen Zweck dirigiert und organi—
sierl.”'5 - Und dieser Zweck hat direkt kuum

etwas mil den Beziehungen zwischen den

Geschleclnern zu tun.

Der Ckofeminismus mulS die Lekrion

munchcr radikaler Feministinnen aus den

fr'dhcn 70er Jahren studieren: daB die VGF'

nachliissigung von Kapitalismus und Ennis—

mus in der feministischen Theorie den

Feminismus ‘nicht—revolulionéir‘ beliilSI.

Willis arbeitel heraus, daB liberzile Frauen

als Feministinneq nicht radikalisiert wur—

den: “Sie sprangen einfach aul'die Idee von

der Frauenunterdrlickung als priméirer nuf

und interpretierten sie dahingehend.dal51inkc
Polirik “méinnlich‘” und daher rnil gulcm
Gewissen zu ignorieren sei, statt dull dcr

Feminismus auch andere Kéimpfe beinhzll—

ten und an ihnen teilnehmen m'Lisse."““
In dem sie Kapitalismus und Etatismus

als sekundiire Probleme wahrnalimen. wzu'

cs Liberalen mdglich, Feministinnen zu

werden. Dasselbe giltffireinen (film-feminis-

mus, der sich von der Linken abgrenztc. wie

radikal aueh immer seine Vertreterinnen ihrc

Theorien entwarfen. Es wird hdchste Zeit,

daB Okefeministinnen die Theae von dcr

“Ursprfinglichen Unterdruckung” revi-

dieren und auf diese Weise die D‘iskussion

fiber die Beziehungen zwischen dem

Feminismus und der Linken neu beleben.

Es beeinlr‘dchtigt den feminislischcn

Kampfgegen den FrauenhaB (Misogynie)j£1
in keinster Weise. wenn Frauen siCh klur

machen, daB dies nicht ihr einziger Knmpl
isl. Vergewaltigung und andere Formen der

Gewall gegen Frauen werden ja nichl von

der Misogynie allein verursachr sondcrn

ebenso von anderen Unterdrflckungssysrc—
men, von denen die Méinner selbsl gcgcn'
seitig betroffen sind.

Auch wenn der Angriff auf die miinn—

liche Uberheblichkeit mehr als nolwendiil

bleibl, muB doch der Okofeminismus scinC



lsolierung in selbstmitleidigen Phantasien

'tiber eine angeblich urspriingliche Unter-

driicktmg iiberwinden und zu einer anti-

kapitalistischen ~ and antislaatlichen — Posi-

lion finden.

Die Analyse einer Bewegung fiber Wesen

und Ursachen von Uiiterdr'tickung schliigt

sich aucli in ihren Organisationsformen
flieder. Weder eine separatistische Frauen-

bechung noch das Verschmelzen von

Frauenangelegenheitenmiteinermiinnlichen
fiko-anarcliistisclien oder -sozialistischen

politisclien Theorie entspricht der Analyse

des sozialcn Okryfcminismus. Viel eher ent-

Spriclit dem Verstiindnis des Beziehungs-

geilechts zwischen Misogynie und derUnter—

driickung von Mannern — und Frauen - durch

Manner die Integration einer feministischcn

Bewegung und Analyse in “miinnliche”

Bewegungen, unter Beibehalttmg ihrer spezi-

fischen Autonomie.

In der Tat sind manche Manner die

Verbiindeten von Frauen. auch gegen an-

dere Manner. Eine feministische “Ethik des

SOFgens" ist antithetisch zum mannlichen

Herrsclten, aber auch solche traditionell

“mannlichen” Begriffe wie Freiheit, Indivi-

dualitiit und der Kampf ftir soziale Gerech-

ligkeit. Ein Feminismus, der nicht explizit

antikapitalistiscli und antistaatlicli ist, kann

die Ursachen dcr miinnlichen Vorherrschaft

nicht wirklich bekiimpfen.

Gleichzeitig kann auch keine sozialis-

tisclie oder anarchistische Theorie wahrhaft

links sein, oline Sexismus zu bekiimpfen

und feministisclic Zicle zu unterstiitzern.

(")kofeminismus muB in einer fibergreifen-
den linken politischen Theorie begri‘mdet

sein, die all die sozialen Strukturen her-

ausfordert, die die Unterdri‘lckung von

Frauen beinhalten. Daher ist die Integra~
tion des Feminismus in die linke Politik fiir

beide — Feminismus und linke Theorie und

Bewegungen
- absolut zwingend.
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Pleasure and Danger: Exploring Female

Sexuality, Boston: Routledge and Kegan
Paul 1984; und Hester Eisenstein:

Contemporary Feminist Thought,
Boston: G.K. Hall I983

Zu Tendenzen eines gegen die Linke

gerichteten kulturellen Feminismus. vgl.
Echols: Yin and Yang", S.443ff.: zu

einem gegen die Linke gerichteten
Okofeminismus vgl. Charlene Spretnak
und Fritjof Capra, Green Politics, Santa

Fe |986

Zurlweiteren Kritik am Atavismus und

detri Gebrauch von Mythen im

Ckofeminismus vgl. meinen Artikel

“Goddess Mythology in Ecological
Politics". in New Politics.

Ynestra King: Coming of Age with the

Greens, Zeta, Jan: I988, S.l9

DerBegriff“So7,ialeerofeminismus"
wurde nach meinem Wissen zuerst von

Chiah Heller benutzt.

Ellen Willis: Radical Feminism and

Feminist Radicalism, in: S.Sayres/A.

Stephansobn,/S. Aronowitz und

FJameson (Hg): The 603 Without

Apology, Univ. of Minnesota Press

1984

ebd., $.96

ebd., $.96

Susan Prentice: Taking Sides: What's

Wrong with Eco-Fetiiiiiistn‘2, Women

and Environments, Friihj. l988. S.9f.

ebd., S.lO

Willis, S. 107

Teil II in SF-34 - 1/90,
Februar/Marz 90

Die Entwicklung des

sozialen ()kofeminismus

Weiter‘er Hinweis: Das Centro Studi

Libertari in Mailand hat Janet Biehl

und Murray Bookchin vom Institut fijr

Sozialokologie in Vermont/USA ein-

geladen, das “Left Green Network/

Movement" (vgl. Artikel von Friede-

rike Kamann in SF—3l) vorzustellen.

Konferenzort ist Mailand, Konferenz-

sprache: Englisch. Das Datum stehtnoch

nicht endgiiltig fest. Es Wird sichjedoch
um ein Wochenende zwischen Mitte

Januar und Anfang Februar 1990 han-

deln. Die TeilnehmerInnenzalil muB

aufgrund der beschrankten Raumlich-

keiten limitiert werden. Anmeldungen
in englisch bei:

Cemro Studi Libertari, via Rovctm 27,

[—20127 Milano.
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Passivitfit, Einfallslosigkeit, ernsthafteste

Verbissenheit, léhmender Moralismus

und Lethargie kennzeichnen grofie Teile

cler heutigen Linken,
- Zeit fiir einen neuen SchuB Situationis-

mus!

Das Wiitende

Ende, einer

Avantgarde

Die Situationisten

und die

Spektakelgesellschaft

van René Sanders

Eine kleine Gruppe eigenwilliger Leute,

unter ihnen Guy Debord, wachst in den SOer

Jahren in Frankreich zur neuen Avantgarde
heran. In Manifesten und Traktaten, mit

Provokationen und Skandalen proklamieren
sie die Abschaffung von Literatur, Kunst

und Film und laufen Sturm gegen den spek-
takularen CharakterderKonsumgeseIIschaft.

1m Mai 68 erleben sie den Hohepunkt.

EinigeJahre spatter, 1972, gelangtdie Bewe—

gung der Internationalen Situationisten an

ihr Ende. Von diesem Moment an fiihrt

Debord einen einsamen Feldzug gegen die

Spektakelgesellschaft. Vor einem Jahr er-

schien sein neuestes Buch “Commentaires

sur la société du spectacle”

Die 50er Jahre:

radikale Kiinstler gegen die

Konsumgesellschaft

Die Kunst darf sich nicht den Rythmus des

massenhaften Konsums aufzwingen lassen,

sie muB sich frei und ungebunden entfalten

konnen. Um diese Ideen weiterzuentwickeln,
beschliessen zwei frtihere Mitglieder der

Gruppe Cobra sowie einige Pariser und italie-

nische Avantgardisten 1957, eine Interna-

tionale zu gr'dnden. Die Situationsitische

Internationale. V

Die Vorgeschichte dieser radikalen

Avantgarde beginnt kurz nach dem 2.Welt-

krieg in einer Stadt, die zu der Zeit noch das

kulturelle Zentrum der Welt _ist. In dieser

Stadt, Paris, geistert eine kleine Gruppe
junger Leute umher, die der Kunst einen

entscheidenden Schlag versetzen will. Das

Cafe ist ihrTreffpunkt, die Arbeit ihr groBter

Feind und die Nacht die bevorzugte Zeit, um

ihre kiihnen Plane auszuhecken.

Diese Gruppe nennt sich selbst “Lett-

risten”.1nitiatorder lettristischen Bewegung
ist der aus Rumanien stammende Isidore

Isou, der, als er 1946 in der franzosischen

Hauptstadt FuB faBte, diese Metropole auf

der Stelle in ein modernes Alexandrien

verwandeln wollte. Die Stadt sollte ein Frei-

raum Werden, wo Dichter beschworende

Formeln rezitieren und die neue lettristische
-Poesie von den strategisch glinstigsten
Punkten der Stadt aus fiber Lautsprecher
fiber die Kopfe der Massen ausgestrahlt wird.

Die Stadt sollte mit Poesie liberzogen, das

stadtische Milieu eine einzige groBe iisthe-

tische Polis werden.

Schwarze Leinwand

Wahrend Isou unverdrossen (und bis zum

heutigen Tag) eine schier endlose Reihe von

Schriften produziert, nur um zu beweisen,
daB die lettristische Bewegung doch die

einzig echte Avantgarde nach dem 2.Welt-

krieg ist, wendet sich eine kleine Gruppe
junger Lettristen schon bald von ihm ab.

Allerdings nicht,onnezuvornoch unterdem

wachsamen Auge Isou’s einen kleinen Film

herzustellen. So dreht Guy Debord, einer

dieser Lettristen, 19‘52einen Film,der streng
Iettristischen Maximen folgt.

Dieser Film mit dem‘Titel “Hurlement

en faveur de Sade” Idst beim Publikum, das

gerade alles verschlingt, was avantgardis-
tisch klingt,einenwahren Tumultaus.Wenn

auf der Leinwand Liberhaupt etwas zu sehen

ist, dann werden Augen und Ohren der

Zuschauer mit zerkratzten Bildern und ziin-

denden Texten bombardiert. Das realistische

Bild wird in dem Film vernichtet. Debord

treibt die Sprache auf die Spitze. Passagen
aus dem Strafgesetzbuch werden vermengt
mit Zitaten von Philosophen und Dichtern,
Dialoge aus dem Alltag vermischt mit Auf—

rufen, Situationen zu konstruieren. Damit

die Zuschauer nach dieser Flut verbaler und

visueller Gewalt wieder zu Atem kommen,
werden sie mit einer schwarzen Leinwand

entschiidigt, und am Ende des Films tischt
Debord dem Publikum Finsternis total auf,
was - wohlgemerkt - exakt 24 Minuten dauert.

Der Film kann und darf kein Film mehr

sein. Nur eine Debatte ijber den Film ist

noch sinnvoll.

Dabei bleibt es nicht. Alle kijnstleri-

sehen Ausdrucksmittel werden von jungen
Lettristen untergaben. Sie zwin gen die

Zuschauer, ihre passive Haltung aufzugeben.
Vielfach verwenden sie in ihrer Arbeit die

Methode der “Entwendung”, um das vor

sich hindammemdle Publikum aus dem

Schlaf zu reiBen. Mit Hilfe dieser Methode,
der Entwcndung von Zitaten, Thesen Oder
éisthetischen Elementen wollen sie die Per-

spektive umkehren, das BewuBtsein veriin-

dern. Die neue Kiinstlergeneration will neue

Situationen schaffen, will den Ursprung der

Schonheit aufspiiren. Nachdem die Lettris—

ten sich vom Formalismus Isou’s vet-ab-

schiedet haben, stilrzen sie sich nnter‘ihrem

neuen Namen. die intemationalen Lettris-
ten,aufdas stadtische Milieu,umdie Schen—

heit zur Blijte zu bringen. Von diesem Zeit—

punkt an entwickeln sie ihre Ideen in dem

hektographierten Blatt “Internationale Lett-

riste", das zwei Jahre spfiter in “‘Potlatcli"

umbenannt wird.

Entstellung

In dieser Zeit, Mitte der 50er Jahre, werden

in Grundziigen jene Ideen entwickelt. 2111

denen die Situationistische Internationale

spéiter anknfipfen wird. Das Blatt “Potlatch”.

dem zum Grausen mancher Antiquare die

Widmung “Sammelt Potlatch nicht, die Zeit

arbeitet gegen euch” vorangestellt ist. 81'-

reicht in jenen Tagen den danischen Klinst—

Ier Asger Jorn.

Jom, schon immer auf der Suche nach

Bewegungen. die versuchen einen radikalen

Bruch zu forcieren, bemtiht sich um Kon—

takt. Ein Jahrnach dem erstenTreffen, 1956»

wird in Alba/Italien ein Kongress freier

Kiinstler organisiert. Jorn, der Niederliinder

Constant Nieuwenhuys, einige italienisclie

Klinstler sowie eine “Delegation" der inter—

nationalen Lettristen sind dort zugegen und

debattieren die Moglichkeiten einer engen
Zusammenarbeit. Ein Jahr spater ist die

Situationistische Internationale eine Tat-

sache. Das Abenteuer der Situationisten lint

begonnen.
In den ersten luxuriosen. in Pastelll‘ar—

ben gehaltenen Ausgaben der Zeitschrift

“L’Internationale Situationiste” werden dic

zentralen Begriffe dargelegt, die die Situa—

tionisten in ihrer ersten Periode verwenden.

sowie ein Ansatz zu einer umfassenden

Kulturkritik geliefer’t. Aber die Situatio—

nistische Internationale ist eine Bewegunil-
die -

ganz anders als die ihr vorausge—

gangenen kiinstlerischen Avantgarden — ihren

Blick tiber Malerei und Bildhauerkunst

hinaus richtet. Sie zielt auf das pulsierende
Leben in den StraBen und in derStadt. Hiiufig
kehren Begriffe wie “Spiel”, das “Konstru—

ieren von Situationen”, “Psychogeographie”.
“derive” (Umherschweifen), “Unitair urba-

nisme" (ganzheitlicher Stadtebau), “detour—

nement” (Entwendung) in den Kolumnen

der Zeitschrift wieder. Alle diese Begriffe
werden zusammengefiigt zu einem KonzeP‘
mit dem Ziel, ein v‘ollig anderes, neues stiidl-

isches Milieu zu kreieren. Die Gesizlllllllg

der Stadt soll den Emotionen entsprcclicn.
damit diese sich frei und zwanglos enll‘nltcfl

konnen und nicht so verkrampft und defof‘

miert bleiben wie in der Zeit des "WIT"

schaftswunders'i

Was die Situationisten wollen. ist dcl'

neue, kreative Mensch, der seine Lebcns‘v

verhiiltnisse von eigener Hand gestaltct. DiC

/
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Lithographien

France. 1968

konstruierteSituation.die Umwandlung der

Stadt war 11er cin erster Schritt aufdem Weg

ZLu'Neugestaltung dergesamten Landschaft.

Uber die Schiene Paris-Amsterdam — am

einen Ende Debord, am anderen Nieuwen-

liuys - werden die Ideen zu einem anderen

Stiidtebau hin und her geschoben. Aber

Debord wird ungeduldig, seine Perspektive

reicht tibereine utopisch konstruierte Gesell—

schaft. reicln ijber Constants “New Babylon"

hinaus. Enttiiuscht verliiBt Constant die

Bewegung.

Alkohol

Debord zufolge kleben die Situationisten zu

stark an der Kunst. Néichtelang endlose

Diskussionen iiber neue Abenteuer und

Experimente in der Kunst zu fiihren, ist

vielleicht angenehm; aber“die Kunst aufzu-

heben” und auBerhalb von ihr nach neuen

Wegen zu suchen - das erweist sich f'Lir die

meisten Kijnstlerals ein zu radikalerSchritt.

In der Bewegung entfacht sich ein heftiger

Streit.

Mit einer Verbissenheit a la André Bre-

lOn macht sich Debord von seinen Wider-

sachern 105. 1962 werden fast alle KUnstler

ausgeschlossen. Hochmiitig blickt Debord

aufdas Schlachtfeld herab. Die Theoric kennt

keine Ruhe und keine Gnade, kennt keinen

Schmerz, wenn man sich trennt.

Illllll l I

'

und werden vom Feuer verzehrt) Rijckschau

halt. schildert er den Zeitraum bis 1962

Grausam wird der Kiinstler aus seinem

Traum gerissen. Debord verweistdas Kunst—

werk auf den Misthaufen, wo es vom Ge—

stank “ewiger Werte" durchdrungen wird.

Kann man noch iiber die asthetischen Werte

eines Kunstwerks diskutieren? Nein, sagt

Debord. Die Kunst wird in der Massenkultur

ausgelaugt,wird massenhaftkonsumiertund

vom Rummel der Massenmedien getragen.

Die Kunst als Ware, das Kunstwerk als

Spekulationsobjekt wird von den Situatio-

nisten angeprangert. Damit stellen sie sich

in beste dadaistische Tradition. Die Situa-

tionisten reiBen Gebrauchs- und Tausch-

wert eines asthetischen Objekts weiter aus-

einander. Kunst kann keine Kunst mehr sein

in einer Zeit, da die Konsumverh'altnisse ihr

ihren Willen diktieren.

Debord schlagt mit einigen ihm verbun-

denen Situationisten einen anderen Weg ein.

Ende der 70er Jahre, als Debord in seinem

Film “In girum imus nocte e1 consumimur

igni” (Wir schweifen in der Nacht herum

folgendermaBen:
“.Ieder von uns trank tiiglich mehr Glaser

Alkohol als eine Gewerkschaft Liigen wiih-

rend eines wilden Streiks verbreiten kann.”

Diese Bemerkung deutet die Richtung

an, die die Situationisten in den 60er Jahren

einschlagen werden. Sie Iriiumen niimlich

von einer totalen Revolution, sehnen sich

nach einer libertiiren Gesellschaft auf réite-

sozialistischer Grundlagc.

Gnadenlos

Die Kritik der Situationisten ist offensicht-

lich nicht mehr zu stoppen, das Fundamem

ist bereits zu fest ineinander gefijgt. Die

einzi gen Meister, die noch mit Debord wett—

eifern diirfen, sind Hegel, Marx und - fiir

eine kurze Zeit - der franz'osischsprachige

Belgier Raoul Vaneigem.

Vaneigem sammelt seine Gedanken in

dem Zeitraum 1962—1966. Sein Buch mit

dem Titel “Traite de savoir-vivre a l’usage

desjeunes génerations"erscheintim Novem-

ber I967, einen Monat friiher als Debords

theoretisches Hauptwerk “La société du

spectacle”. In beiden Schriften wird der

Begriff Spektakel naher erlautert: Debord

zufolge driickt das Spektakel die Passivita't

des Individuums aus, das sich an Konsum-

artikeln berauscht. Passivitiit ist der heu-

tigen Gesellschaft die universelle Erfahrung

geworden.DieseGesellschafttreibtaqullu-
sionen, um das sklavische passive Konsu-

mententum im Zaun zu halten. Es findet ein

ProzeB der Anha'ufung von Scheinvor-

stellungen statt, der jede wirkliche Erfah-

rung zunichte macht. Unter der Glocke des
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Spektakels droht - Vaneigem zufolge — das

freie und kreative Leben plattgewalzt zu

werden. Was bleibt ist das kollektive Uber-
1eben. Diese Gesellschaft ist zur Scheinge-
sellschaft geworden.

Einige Mbnate nach Erscheinen des

Buches “La société du spectacle” ist es be-

reits ausverkauft und steht in dem Ruf, das

meist gestohlene Buch Frankreichs zu sein.

Haben wir es mit einer situationistischen

Aktion oder mit einem Meisterstfick zu tun?

Spricht der Inhalt tatsiichlich so viele an?

Feststeht, daB das Buch im Mai 1968 aufden‘

Barrikaden von Hand zu Hand gereicht
wurde. Aber wieviele begreifen auch die

bewulBten Entwendungen der Thesen und

ZitatevonMachiavelli,Hegel,Fichte,Marx,
Bakunin, Lautréamont und anderen?

Worauf beruht dann der Erfolg des

Buches? Waren Ruf und Ruhm der Situa-

tionisten dem Buch vorausgeeilt?

In einem Kreis von Linksintellektuellen

hatten sich die Situationisten bereits zwei

Jahre zuvor (1966) einen Namen gemacht.
In jenem Jahr - nach den Sommerferein -

gelingt es den Situationsten, an der StraB—

burger Universitéit einen Skandal zu provo-

zieren. AnlaB ist die Berufung des Psycho—

soziologen A. Moles zum Professor. Moles,

ein Kybernetiker, wird ausgepfiffen und mit

ein paar Kilo Tomaten und faulen Eiern

solange eingedeckt, bis er fluchtartig den

Saal verléiBt. Die Stimmung ist auf dem

Siedepunkt.
Das Durcheinander steigert sich noch,

211s die Situationisten unter den Studenten in

groBer Auflage eine Broschijre verbreiten.

Dieses Pamphlet, das aufKosten des lokalen

Studentenverbandes gedruckt wird und den

Titel tragt “De la misere en milieu étudiant,

considérée sous ses aspects économique,

politique, psychologique, sexuel et notam-

ment intellectuel et de quelques moyens

pour y re’me’dier", ruft zum Widerstand auf.

Der Student kann in der modernen spekta-
kuléiren Gesellschaft kein Student-mehr sein..

Er ist ein ebenso erb’cirmliches Wesen wie

der erstbeste Bijrger, der seine Seele an das

Spektakel verkauft.

Diese Schrift wird mit Begeisterung

aufgenommen. Zehntausende von Exem-

plaren gehen binnen einigen Monaten fiber

den Ladentisch. Nun entdecken die offent~

lichen Medien, Sprachrohre des Spektakels,
eine Lacke atlf dem Markt, sie st'tirzen sich

aufdas Phanomen“situationniste”.Aberdie

Medien kriegen esnichtzu fassen.DieSitua-

tionisten fiihlen sich in ihrer Isolation ge—

rade wohl. Eine “Ente” nach der anderen

wird von den Medien in die Welt gesetzt.

Und eben das hatten die Situationisten vor-

ausgesagt. Sie miissen in diesen Tagen aller-

hand zu lachen gehabt haben, diese eigen-
brodlerische Gruppe, die das Spektakel
hinter’s Licht zu f'dhren gewuBt hatte.

Quellen

Der Kern der kleinen Bewegung beginnt
kurze Zeit spiiter, auch unter den Studenten

der Universitat Nanterre gehorig Unruhe zu

schfiren, wo eine Abteilung der Sorbonne

untergebracht war. Ab Januar 1968 stort

eine Gruppe “enréges” (die W‘Litenden) regel-
maBig die Kolleg- und Fakultéitsversamm-

lungen. Diese Gruppe, benannt nach den

Rebellen unterFiihrung von J. Roux zurZeit

der Franzosischen Revolution, wird am

26.1.1968 anl’aBlich einer Intervention der

Polizei in der Universitat Nanterre gegr'tin-
det. Wéihrend der Mai-Revolte kampfen
Enragés und Situationisten Seite an Seite.

Von den Ereignissen wahrend jener Mai-

Tage wird in dem Buch “Enragés et Situa-

tionnistes dans le mouvement des occupa-
tions” (Situationisten und Wiitende, Nau-

tilus-Verlag) berichtet.

Die Studenten, die zu dieser Zeit aktiv

waren, hegten eine enorme Bewunderung
fiir die Situationisten. Viele wollten Mit—

glied dieser sonderbaren Bewegung wer—

den. Aber die Bewegung war darauf nicht

eingestellt. Nach dem Mai 68 bricht ein

wahres Trauerspiel von. Konflikten und

Austritten aus. Der Kern der Bewegung will

dieKritikan derSpektakelgesellsChaftweiter
ausbauen, wiihrend sich die Mitléiufer im

Scheinwerferlicht des Spektakels zur Schau

stellen. Barrikaden bauen bedeutet doch

etwas anderes, als die klarste und scharf—

sinnigste Kulturkritik seit dem 2.Weltkrieg
zu formulieren. Und diese Kritik geht auf

das Konto einiger Situationisten, von einem

bestimmten Moment an nur noch auf das

Konto eines Situationisten, niimlich Debord.

Aber die Energie ist ausgebrannt. Das situa—

tionistische Experiment geht 1972 seinem

Ende entgegen.

DaB die Zeitschrift jegliches Copyright
ablehnte, daB also ohne Quellennachweis

plagiert werden durfte. davon haben viele

Philosophen und Soziologen in Frankreich

dankbar Gebrauch gemacht. Das gesamte
Werk der Philosophen Deleuze, Lyotard und

Baudrillard aus den 70er Jahren kcnnt vor

allem eine Quelle, und die heiBt: die Situa-

tionistische Internationale.

Und was treibt Debord in den 80er Jah-

ren?

Er verbringt seine Tage aufdem Land im

SUden Frankreichs und imitiert gemeinsam
mit seiner Lebensgefiihrtin Kriegssitualio-
nen. I987 erschien unter dem Titel “Le jeu
de la guerre" eine Auswahl als B'uch. Der

Kreis ist geschlossen. Stand der Begriff
“Situation” 1957, 2113 die Bewegung ge—

griindet wurde, fiir eine Revolutionsstrate—

gie aufMikroniveau, so riickt er nun wieder

enger in die Nahe seiner ursprijnglichen

Bedeutung: ein Schlachtfeld aus der klas-

sischen Militéirliteratur. Haben wir es mit

der x—ten Entwendung Debords zu tun - in

diesem Fall mit Clausewitz’ Buch ‘fVom

Kriege”? Driickt es lediglich seine Faszi—

nation f'Lir das Kriegsspiel aus? Oder Ital

seine Arroganz derartige Formen angenom-
men, daB der Kampf nur noch ein Gefecht

zwischen ihm und dem Rest der Welt ist?

Intime Offenbarungen

Gut ein Jahr sp'ziter, 1988, kommt Debord

mit seiner Antwort. Im Monat Mai, als die

Organe des Spektakels die um die Schliifen

grau gewordenen Revolutionare des Mai 68

termingerecht in ihren Penthousewohnungen

interviewen, geht seinjflngstesBuch in Djion
in Druck. Auch Debord hat offenbar Grund

zum Feiern, und zwar die Tatsache, dall sein

“La socie’te’ du spectacle” vor mehr als 20

Jahren das Licht der Welt erblickte. Seine

221 Thesen aus dem Jahre 67 werden nun

kommentiert. Aber an die Stelle der Auf—

bruchstimmung der 60er Jahre ist nun arro-

ganter Zynismus getreten. Es handelt sich

nicht mehr um Reden an das Proletariat.

sondem um intime Offenbarungen an eine

erlesene Gemeinde. Nur etwa 50 bis 60

Personen werden diese “Commentaires sur

la société du spectacle” noch kennenlernen.

heiBt es gleich in den ersten Zeilen. Und das

sei nicht einmal ein schlechtes Ergebnis in

einer Zeit, in der die Dinge so ernst genom—
men werden.

Einem Machiavelli gleich scheidet

Debord die kleine Schar seiner Bewunderct‘

und Sympathisanten in zwei Lager: aul‘der

einen Seite stehen diejenigen. die sich an—

passen. die dazu beitragen werden. dzlS

Spektakel aufrechtzuerhalten, auf der unde—

ren Seite die, die sich ihm auch weiterhin

widersetzen.

Was hat sich nun geandert in den zu-

rfickliegenden postmodernen Jahren? Nichts

Wesentliches, sagt Debord. DerZerstbrungs-

feldzug des modernen Spektakels ist noch

immer im Gange. Mehr noch, es ist ein alle

Fasern der Gesellschaft durchsetzendes. ein

totales Phanomen geworden. Das Netz. (1218

das Spektakel fiber die Gesellschaft ausge-
worfen hat, kennt nur noch wenige Schlupf—
locher. Sind die Jahre nach dem 2.Wellkricg
noch durch die Etablierung der Macht ch

Spektakels gekennzeichnet - ein Kampl'. dCI'

auf zvvei Ebenen gefuhrt wurde. der poli-
tischen Ebene und'der des Alltagslebcns —.

so sind diese beiden Gesichter des Spek‘
Iakels nun zu einem einzigen Monstrum

verschmolzen. Aus dem Januskopf ist einC

verschleierte Frau geworden. Aus der Ideo—

logie, die mit all ihren Maskeraden das au—

toritéire, totalitare System verhtillt. und den

Organen, die tagtaglich die Illusionen d6"

Konsumwaren produzieren, ist cine



Iwerden.
Debords Entwendung der Hegelschen

gefiihrlen von einst abgeblieben sind. Haben

sic nicht alle ihr Haupt in den SchoB des

Spektakels gebettel und ist nicht er, Debord.

der leizte Mohikanereiner radikalen Theorie
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und Ideologie?
Sein Zynismus kennt nun keine Grenzen

mehr. Wie Diogenes tobend gegen seine

Regemonne tritt und sich dabei selbst ver-

lelzl, so wiitet nun auch Debord. Einem

angeschlagenen Hund gleich erwehrt er sich

seiner Haut. Am Ende schléigl sein Zynis—
mus in Grb'Benwahn um und verblendet

seinen klaren BliCk.

Wahre Geschichte

Auf die Fragen', die sein vorletzles Buch

aufgeworfen hat, kann nun eine Antworl

gegeben werden. Debord enlslelil nicht nur

die Thesen von Clausewitz; nein mehr noch:

er will der Clausewilz von heute sein. Wie

dieser seine strutegischen Erkennlnisse aus

den SIraBenkiirnpfen wiihrend der Franze-

sischen Revolution gezogen hat, s0 giaubl
Debord, sie aus dem in seinem Wesen zum

Speklakei gewordenen Charakter der Mai—

Revolte schopfen zu konnen. Der Umer-

schied zwischen 1968 und heule ist. duB das

Spektakel die damalige Revolte im nach-

hinein annektierl hat, wéihrend es sie heuie

selbsl inszenierl. Diese Entwicklung kenn-

zeichnet die wahre Geschichte des Spek-
takels. Debord schweift weiler in seiner

Theorie umher und wird verzehrl von Rechl—

haberei.
'

Anm.: René Sanders ist Aulor eines Buches

fiber die Situationistische Bewegung:

Beweging regen de schyn: de situatio-

nisten,een avant—garde,Amsterdam I987,

320 S.; Verlag Huis aan de drie grachlen,

Oudehyds Voorburgwai 249. NL-

Amsterdam, Preis: 67,50 hfl: ISBN: 90-

6388—142-8.

Das grundlegende Buch von Debord: Die

Gesellschafl des Speklakels. Edition

NautilusJZi S. 12,80DM und weilerc.

beim Verlag bereits ausgelaufene Titei

der Situationisten konnen bei den Ana-

res-Vertriebsgruppen (Gummersbach.

Mannheim, Grafenau. Bern und Wien)

bezogen werden.
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“Wir brauchen keine

Mehrparteien-
Sowjets sondern

Sowjets ohne

Parteien”

Flir dicsen Herbst planten russische Anar-‘

chisten, Anarchosyndikalisten und freie

Sozialisten ein landesweites Treffen. Die
,

,

Informationen zu den Gruppen sind noch

sehr diinn, am kontinuierlichsten' berichtet ,

die englische Anarcho-Zeitung Black Flag,
bei der sich jedoch ein Hang zur Ubertrei—

bung und Schonfarberei nicht verleugnen
liiBt. So werden beispielsweise die groBen .

Streiks in der Sowjetunion gleich einem

neuen Syndikalismus zugeschrieben, ein
‘

Wunschdenken, das weit an den Tatsachen

vorbeigeht, wie das Interview verdeutlichen

wird. DaB die Aufbruchstimmung zwar

vorhanden, aber noch eher bescheiden ist,

verdeutlicht 'Andrei Issaev, der sowohl

Mitglied der Gruppe Obchtchina wie der

anarchosyndikalistischen F'oderation KAS

ist, von der obige Parole stammt. Das Inter-

view von Alexander Tchoukaev (Repr’asen—
tantderSMOTin Moskau) wurde am 25.9.89

telefonisch geffihrt und in der franzosischen

Wochenzeitung Le Monde Libertaire ver—

offentlicht. Andrei Issaev sollte als Mitglied
einer Delegation der Franzosisch-Sowjeti—
schen Freundschaftsgesellschaft vom l.~

8.10.89 Frankreich besuchen. Sein Visum

wurde abgelehnt, ein neuer “Coup” der
1‘

“

Perestroika.

Die Organisation des Herbsttreffens hatte
'

die Moskauer Gruppe Obchtchina (Kom-

mune) ubernommen, die seit Mai I987 exi-

stiert und eine gleichnamige Zeitschrift

publiziert. Ihre Mitglieder nennen sich

Sozialisten, engagier(t)en sich bei Streiks

und treten fiir direkte Arbeiterkontrolle und

Federalismus ein.

Die Anarchosyndikalisten organisierten
sich in der Zwischenzeit in der KAS (Kon- I

fo'deration Anarcho-Syndikalisten). Die

konstituierende Versammlung in Moskau

fand vom l.-2.Mai statt und sah 80 Dele—

gierte aus l9 Stfidten. Unabhéingige anarchis—

tische Gruppen bilden sich unter den Stu-

dentlnnen.

Daneben existiert die Foderation Sozia-

listischer Clubs, in denen auch Syndikalis-
ten mitarbeiten, die sich aber in erster Linie

als Konkurrenz zu den Komsomol-Jugend-

gruppen begreifen und derzeit in Moskau 30

Gruppen bilden dijrften.

Interessanter ist die Federation Sozialis-

tischer Gruppen, der sich auch zwei anar-

chistische Gruppen angeschlossen haben'.

Die eine veroffentlicht die Zeitschrift “Bar—

rikade”, die andere nennen sich “Junge
Kommunarden”.

Uber die SMOT, die eine unabhangige
Gewerkschaft aufbauen will, wurde im SF

bereits berichtet. Ihre bisher illegale Orga-
nisation hat nun auch halb-offiziellen’

R; '4; Mar 00,53
AlexandreTe/zoukaeit: Kénnen Sie uns elwas fiber den Club

Obelltehma (Kommnne) mid nber die Konfoderanon (ler

Anarc/10-Syndil<alisten bericlzten? Erzc'ihlen Sie uns die

Gesclnelzre dieser Bewegnng nnd van den Zielen, die sie sir/1
S8121.

Andrei lssaev: Der erste KongreB der Konforderation der Anarclio—

Syndikalisten ist im Mai 1989 abgehalten worden. Bis dahin
hatte es verschiedene Links-Sozialistische Zusammenhangc in

Moskau und einigen anderen SIéidten gegeben. Seit kurzer Zeil
bilden sie ein Konfoderation, den Club “Obehtchina”. Die

Zeitschrift gleichen Namens existiert seit Mai 1987. Seit August
I987, nach dem “Dialog—Forum", dem ersten landesweilen

'Treffen der informellen Organisationen' hat der Club Obchtchina
aktiv an den Aktionen der FSOK, der Foderation der

sozialistischen Clubs, teilgenommen. Aber seit Juli 1988 Inn

sich der Rat der FSOK nicht mehr zusammengefunden und

keinerlei Aktionen sind mehr von dieser Organisation
durchgefiihrl worden, dcren Taktik sich an der leninistischcn
Theorie der Kompromisse orientiert.

"
‘ Alexandre Tcllonkaev: Was sind I/IreAnsielIfen fiber die S[rel/cs z/eA'

K0112 nnd des Donlmsxrins?

Andrei Issaev: Es ist schade, daB diese Streiks bis zu einem nichl

mehrvertretbaren Grad - zumindest im Donbassin - von Organcn
der Partei organisiert worden sind. lndes hat man trotzdcm

unabhiingige Kréifte unter den Streikenden in Erscheinung tretcn

sehen, mit denen ist es uns gelungen‘ in Kontakt zu kommen. Es

sind unsere Genossen von der Cliarkower Gruppe der KAS. die
sich darum gekijmmert haben. Die KAS existiert heute in 20

Stiidten und ziihlt etwa 500 Mitgliederlnnen. Sie gibl die

Zeitschrift“Obchtchina”, die Zeitung “Volya” (beide) in Moskuu
und die Zeitung “601033” in Leningrad heraus. In andercn
Stadten wie in Charkow oderTcherkassk gibt es Lokalausgaben.
1m Ural verfiigen wir liber keine Organisation.

Alexandre Telmnkaei': Wie sellen Enre Beziehungen :ur SMOT
ans?

Andrei Issaev: Wirarbeiten praktisch nicht mitderSMOT zusammcn.

Die SMOT isteine kleinc Gruppe, die keine sehr bemerkenswene

Rolle in den sozialen Bewegungen spielt. Das bedeutet nun abcr

nicht, daB wir verfeindet wéiren.

Alexandre Telnmkaev: Wiilzrend der in der LiIeI'anmrnmv Gaze/u:
ersc'lzienenen PodiumSdiskussinn Izabt i/Ir erkliirt: "Der

Bl'il'gé’l'kl'iC’g ist das Selilimmsle uller Ubel. wir lmben (no

Prinzip den Weg des K()mpromisxes gewc’ilzll." Um wasfiil' ci/n'

Arr K()mproml/i ham/elf es .s'ie/I."
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Andrei Issaev: Wir widersetzen uns Frontalangriffen, Versuchen

alle moglichen Arten von Gewalttfitigkeiten zu provozieren.

Gleichzeitig, seit Mai 1987, haben wir eine Resolution

verabschiedet, die unser Verh'ziltnis zur KP der UdSSR und allen

anderen staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen
betrifft. Wir enthalten uns jeden Kompromisses, der nicht

unbedingt notwendig wéire. Wir gehen von bestimmten
,

Voraussetzungen aus: Wir weigern uns, die KP der UdSSR in ,

ihrer Gesamtheit als eine feindliche Organisation zu betrachten. -

Wir denken, daB der Apparat der KP unser Feind ist, aber unsere
'

Haltung den Parteimitgliedern gegenfiber, hangt von den
‘

politischen Ansichten ab, die sie vertreten.

Alexandre Telzonkaev: In den “Mas/(an—News" (frz. Ausgabe ?) mm

”September 1989, in der Ausgabe, die sic‘h dem “Samlzdar-

Trefi‘en” wldmere, lzaben S ie gesagr, deg/3 die Mitglieder derKAS

mzrer "anarchistlsehen Ideen" keineswegs den Aufruf zur

Unrnlze, Gewalr and Gesetzesbruclz verstehen, sandern dafl sie

im Gegenteil cine Welranschauung vertreten, die es erlaubr, das

Verlza'lmis von Smat, Gesel/schaft andIndividuen zu regnlieren.

Andrei Issaev: Was das Verhéiltnis zum Staat betrifft sind meine

Antworten verzerrt wiedergegeben worden.

Alexandre Tehankaev: Welelzes Verhdltnis zn Slam, Wirfschaft und

Privateigentnm Izaben Sic?

Andrei Issaev: Wir beziehen uns in keiner Weise auf den Staat. Es

ist ohnehin so, daB die KAS aus der Sicht des Staates nicht

existiert, weil wir weder regisniert3 sind, noch formell gesehen

irgendwelche G‘Liter besitzen.

Alexandre Tchaukaev: Sireben Sie die Registrierung denn an?

Andrei Issaev: Eigentlich wollen wir das nicht. Wir ziehen es vor,

Filialen registrieren zu lassen. Wir hoffen, daB die KAS sich mit

der Zeit in eine authentische Anarcho-Syndikalistische

Gewerkschaft verwandelt.

Alexandre Te/zonkaev: Um aufdie Mos/{au-Newx mm 1 7.Seprember

znrlickznkommen. Sic Izaben sic/1 darln fiberdie Gcmeinsamkeiten

desAMarc/10-Syndikalismns mirdem Gedanken derKooperarion,

del‘lndivldnellen Ausbeutung, der Besiedelung des Lander

gea'uflerr - es [lei/3t dort: ”Mir dem Privat— OderGruppeneigentum

frei van jeglicher dire/(fer verwalrerischer Einfluflnahme des

Staares.” Sprechen Sie sich nnr gegen “dire/(re sraatliehe

Einflnflnalzme” ans?

Andrei Issaev: Wir sprechen uns gegen jegliche EinfluBnahme des

Staalsapparates aus und glauben, daB seine perspektivische

Liquidierung unumgfinglich ist.

Alexandre Tclzoukaev: Der Histariker Alexander Skirda, Nestor

Mac/mo—Spezialist (lebz‘ in Paris), hatlhnen I'm letzlen Mai sein

Bnclz zukammen lassen. Wie kommt es, dafl Sie niehtgeanm’ortet

lzaben?

AIIdrei Issaev: Wir haben einen GruB von Skirda bekommen, nicht

aber sein Buch.

Alexandre Tclioukaev: Die FAF, Federation Anarchisre, and

za/zlrelclze andereBewegnngen undPnb/ikationen interessieren

sic/1fi‘ir eureAktlanen. Sie wz’irden gerne mehrdaliiberelfahren.

Wz'inselzen Sie das?

Andrei Issaev: Ja, ich wiirde mich freuen mit ihnen

zusammenzukommen.

Anmerkungen:

Als “informell” werden alle Organisationen bezeichnet. die nicht von

der Partei abhfingen.

Nummer 37/5259 vom I3.September 1989

In den Landern des Ostblocks miissen alle gesellschaftlichen

Organisationen, die von der Parlei unabhiingig sind. zwangsléiufig eine

Registrierungs—Nummer erhahen. In Polen sind es die Gerichte. in der

UdSSR die Gemeinderate. die die Existenz jeglicher vereinigung oder

Organisation genehmigen.
Das Interview z'iberserzfe Frank Sparring ,

‘ W
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Am Wochenende um den 16./17.September
Fahd in Amsterdam “Europa gegen den

Strom” statt. Dem langangekiindigten
“Gegenmedientreffen” folgten die ver-

schiedensten Kommenlare: “zu teuer”, “zu

wenig inhaltlich vorbereitete Podiums- und

andere Diskussionen”, “gute Ebene fiirinter-

nationale Kontakte", “sexistische, frauen~

feindliche Performances als Begleitpro-
'

gramm" etc.

Die Préisenz anarchistischerProjekte, und

(las gehort zum Positiven des Treffens. war

im Vergleich zu anderen politischen Grup~
pierungen mit 35 bis 40 Gruppen aulSeror-

dentlich hoch. Gruppen aus Belgien, Hol—

land, England, Schottland, Irland, Spanien,
dem Baskenland, Polen, Yugoslawien, Li-

tauen, der BRD. Danemark. Schweden,
Norwegen, (ler Schweiz und aus den USA

waren direkt vertreten.

Diskutiert wurde vor allem die Binnen—

marktentwicklung nach 1992 und die M6g-
lichkeiten ein européiisches Kommunika-

tionsnetz zwischen den anarchistischen

Projekten und Gruppen zu schaffen. Ein

lnternationales Anarchotreffen 1992 wurde

angelickt. ob es zu verwirklichen ist, blieb

offen. Zuniichst wurde ein Artikelaustausch
zum Thema Binnenmarkt vereinbart.

Geplant ist, daB alle Gruppen die Auswir-

kungen des Binnenmarkts liiir ihr Land und

ihre Bewegung zu analysieren versuchen,
die Texte jeweils den anderen zugeschickt
und VOn diesen Ubersetzt und veroffentlicht

werden.

Erstmals angesprochen wurden auch die

M6glichkeiten' iiber Computer/Modem in—

ternational zu kommunizieren, da einige der

Projekte (liese Moglichkeiten bereits haben

oder einrichten wollen: Ateneo Libertario,
Graswurzel Wérkstatt Koln, SF~Red./
Trotzdem Verlag,TV Set,Zirakatu,Gatevisa
Anarcho Communist Group, Harald Kater

Verlag.
Wir geben nun die Adressen aller

Gruppen bekannt mit der Aufforderung. vor

allem Materialien zum Binnenmarkt, zur

Formierung eines Industrieeuropas und zur

anarchistischenBewegung rundzuschicken:

Norwegen: Gatevisa, Egil H. Stenseth/Oze

A.Seifert/Jonny Axelson. Hjelmsgate 3.
N-0314 Oslo-3, Tel. 2-691284

Polen: Ritta H./JustynaJaniszewka, 23 Marca

91B/20. PL-Sopot 81820

Orange Alternativ, Waldemar Fydrych.
Sielska 19, PL-Wroczaw, Tel. 483595

Spanien: Atenaeo Libertario del Poble Sec./
Revista La Lletra A., c/Elkano 48, E—

Barcelona 08004, Tel.329366l

Radio Klara A1 Margen. c/de Baix No.8

la, E—Valencia 46003. Tel. 963321751

Campi, c/de 1a Cera l bio, E—Barcelona

08001. Tel. 3290643

Eguzi lrratia. c/Navarreria 6 10, E-30013

Pamplona, Tel. 09 34 48 22 O7 58

Zirikatu. Juantxo. Apdo 162, 48970

Basauri. Baskenland

Schweden: Comunidad. POBox 15128, S-

10465 Stockholm

Agora. Ana Valdes. POBox 8190. S-

104'20 Stockholm

Brand. Anarkistisk Tidning. POBox 150

15. 104 65, S-Stockholm

Schweiz: Anares, Postfach 229. CH-3000
Bern—8

.

Megaphon. Postfach 761 1. C1-l-301 |

Bern

USA: Slingshot, Rebecca Williams. POBox

4157, USA-Berkeley CA. 94704

Bound Together Bookstore. 1369 Haigt
St.. USA-San Francisco, CA 941 17

UdSSR: Lithuanian Pacifist Movement.

Eugenijus Misiunas, Venclovos 9-33,
Marijampoler Lithuania

Osterreich: Monte Verita, Peter Stipkovics.
Lowengasse 31, A-1030 Wien

Belgien: Anarchistische Coordinatie, Stefaan

Demarest, Schermersstraat 14, B—2000

Antwerpen. Tel. (03) 232.89.46
Libertaire Studiegroup, Dirk Sluys,
Ottergemse Steenweg 298, B-9000 Gent

Agence de Presse Liberation. 14 Rue du

Jardindes Olives.B-100()Bruxelles,Tel.
(02)511.93.10

Editions 22 Mars.Alternative Libertaire.
2 rue de l‘lnquisition 1040. B-Bruxelles,
Tel. (02) 736.27.76

Diinemark: Crom, Rosenkranzgade 3, DK—

8000 Arhus C

Demos. Elmegade 27, DK-2200
Kobenhavn N. Tel. 31351212

Ft'ankreich: FAF. Federation Anarchiste. 145
rue Amelot. F-75011 Paris

.

or BP 79. F-59370 Mons en Baroeul

Groupe Communiste Anarchiste de

Reims, Egregore, BP 1213 51058 Reims

Cedex. F-51 100 Reims

Reflex, Rufo, 14, Rue de Nanteuil, F-

75015 Paris, Tel. 42509943

GroBbritannien: A K Distribution. Ramsey
Kanaan, 3 Malmoral Place, Stirling.
Scotland, PK 8 2RD, Tel. 031 667 1507
TV Set, 178 Whitechapel Rd., GB-
London E1

-

Phoenix Press, POBox 824, GB-London
N1 9DL

Here and Now, POBox 109, GB-Leeds
BRD: Rumpelstilz 2000. Uwe Andretta,

Dorrwiese 4, 5552 Morbach. Tel. 06533-
3534

Harald Kater Verlag. Dieter Br‘Linn,
G6rlitzerStr.39, lOOOBerlin36,Tel.030-
6182647

Schwarzer Faden/Trotzdem-—Verlag,
Wolfgang Haug, PF 1159, 7043
Grafenau-l

oder/or HerbySachs,Moosweg 165.5090
Leverkusen

1AA Sekretariat, PLK 092822a, 5000

Koln-l

Anares-Medien, Peter Walter, Mijhlc 28.

5270 Gummersbach-3l

Graswurzel Werkstatl. Uwe Blockhaus.

Scharnhorststr.6, 5000 K61n—30

Dachkammer-Vertrieb, Bernd Dietcrle.

Jungbuschstr.26. 6800 Mannheim

AnarchistischeFotozelle.KaiTwercck.
Feldstr.26. 7761 Moos-l

1rland: Anarcho Communist Group, Ailccn

0 Carroll. c/o The Socialist Society. The

Atnom. Trinity Collage, Dublin 2

ltalien: Crotti Claudio. via Val di Sole 10.1-

Milano, Tel. 02/5520954

Robertino Barbieri. v.Calcesana 108. l-

5601 OGhezzano(P1).Tel. (050) 8792202

SardegnaContrasASistadu,Constantino.
via Monsignor Melas, 1-09040 Guasila.

Cagliari, Tel. 986416

Editirce A, Centro Studii Libertari, via

Rovetta 27, I-Milano
1

Circulo Anarchico “Ponte dclla

Ghisolfa", Mauro. Viale Monza 255. l-

Milano 20100. Te. 02-652324

Niederlande: De Vrije. Postbus 5412. NL—

1007 AK Amsterdam

FAA Spuigroep, Berend Mulder. Posthus

51217, NL-EE Amsterdam

World Citizens Center, Toma Sik. p/a
Volkerakstr.44. NL—1078XT Amster—

dam, Tel. 31 (0)20 6641687

Antimilitaristies Bureau. Peter.

Pontanusstrrat 20. NL—6524 HG

ijegen. Tel. 080-231708

Stefan, c/o Europe Against the Current.

Jodenbree Straat 24. NL-1011 NK

Amsterdam.

it»
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Am 14.1 1. fand in der Krebsm‘tihle (Ober-
ursel) eine Auftaktveranstaltung zur

geplanten Europaischen Projektemesse
statt. Kurt Regenauer(Red. Contraste) stel lte

den Diskussionsstand, die Intentionen und

die ersten Reaktionen vor. AnschlieBcnd

wurden Referate u.a. von Rolf Schwendter

(AG Spak).BirgitCramon—Daibergehalten.
dieeine unterschiedliche Herangehenswcise
an dieses Projekt umrissen. Geplant ist das

Treffen in Berlin. Die Resonanz bei den

selbstverwalteten Projekten ist noch

verhalten. Die Frage nach einer inhaltlichcn

Beteiligung stellt sich f'Lir die SF—Redaktion

an den Punkten Gegenoffentlichkeit/Zensur

undTheoriederSelbstverwaltung.lnsbeson—
dere fiir letzteren Arbeitsbereich solltcn

Anarchistlnnen dafiirsorgen,daBeuropmVCiI
nicht nur kvapitalistische Nischeno'konomic

und OtaSiks“dritter Weg" unterdem Begril‘t’
“Selbstverwaltung” diskutiert und vertrcten



wird, sondern die Bereiche der Selbstor—

ganisation (Selbsthilfegruppen, besetzte

Hiiuser) genauso mitgesehen werden wie

die Selbstorganisation als Basis einer be—

I‘reiten Gesellschaft.

Aus dem Protokoll des l.V0rbereitungs-

treffens:

‘Besondere Scliwicrigkeiten crgeben sich

aus dem Ansprucli, eine europiiische Messe

Zu machen. ...Gegeniibereinereuropaweiten
Zusammenarbcit wurde die Bedeutung der

regionalen Entwicklung I'Lir die Selbstver-

waltung betont. Zuniichst ist es f'Lir das ein-

zelne Projekt nicht naheliegend, warum der

Europatrend “von oben” mitgemacln wer—

den muB. Eine Folge der Européiisierung ist

die Blockierung von demokratischen Grund—

rechten und mehrBiirokratie. Es gibtjedoch

wenig artikulierte Interessen, die dem EG—

Binnenmarkt gegeniiberstehen - Selbstver—

waltung als dritte kooperative Kraft ist nicht

anerkannt. fUr bestimmte Regionen ist sic

die‘fikonomie der Armut". Es soll nicht nur

die realexistierende Situation dargestellt

werden, sondern eine internationalistische

Position gefunden werden. Dazu miissen

besonders auf européiischer Ebene Unter—

schiede und auch Gegensiitze festgestellt
und auch stehengelassen werden konnen,

eine Kooperation sollte trotz sehr unter-

schiedlicher Auspréigung von Selbstver-

wallung moglich sein.

Rolf Schwendter betonte, dais es nicht

darum ginge, einen Idealtypus des Selbst-

verwalteten Projektes zu suchen, daB kein

Harmonisierungszwang bestehen sollte,

sondem es auch moglich sein sollte, sich

widersprechende Anséitze nebeneinander

darzustellen, z.B. Okobank und Proud—

hon’sche Tauschbank.‘

Die Befiirchtung der SF-Redaktion, dais

es zu aussclilieBlich um “alternative Oko-

nomie” und die Vemetzung selbstverwal—

teter Projekte gehen konnte wurde im Re—

ferat von Birgit Cramon-Daiber aufgegrif—
fen. F'L'Ir sie ‘bestand ein wesentlicher Im-

puls fiir eine européiische Projektemesse

darin, dals die antidemokratische Organisa-
tion von Europa durch die Europa-Admini-
stration so nicht akzeptabel ist. Die Selbst-

verwaltung miisse eine Position finden. damit

sie nicht immer nur von Entwicklungen
iiberrollt werde. Eine politische Antwort auf

Europa muB artikuliert werden, nicht nur

bum und von amen. sondern z.B. antikapi-
talistisch — wichtig sind soziale und poli-
tische Utopien. Eine fertige alternative

Wirtschaftstheorie gibt es nicht, aber viele

Ansiitze - d.h. wir konnen kein Gebiiude

fordern, sondern einen ProzeB. Die rein

betriebswirtschaftliche, 6konomische Ebe-

ne reicht da bei weitem nicht aus, wichtig
sind politische Projekte, um politische Per-

spektiven zu formulieren.’

Sinn des ersten Treffens war es auch,

eine Organisationsstruktur fiir die weiteren

Vorarbeiten zu schaffen. Ein Etat wurde

aufgestellt. DaB den “Cracks” _der Selbstver~

waltungsszene eine solche praktische und

finanzielle Organisierung leichter f'eillt, als

die Ausarbeitung der lnhalte ist deutlich

geworden. Eine erste Stelle wurde bereits

geschaffen. weitere sollen im Lauf der Zeit

folgen. Kurt Regenauer von der Redaktion

der CONTRASTE fibernimmt die ersten

Organisations und Koordinationsarbeiten:

KIIII Rc’genauei [I71]!()flbll.2- ,

8500 NH]”berg
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Materialien zur Diskussion um die Ge-

sinnungs- und Zensurparagraphen
129a& 130a

Neu!!

Schwarze Texte
Poi'rtische Zensur in der BRD1968 bis heute

’Schwarze Texte‘ beginnt mit Beitréigen fiber

die Zensur als staatliches Instrument zur Un—

terdriickung sozialer Kémpfe und Bewe— i

gungen. In Teii I werden in einer ausfflhrlichen

Chronologie die Zensurféilie gegen linke

Buchhandlungen, Verlage, Zeitschriften und i

Druckereien aufgezeigt. Vorangestellt sind ih- I
nen die Fixpunkte der sozialen K'aimpfe und

Gesetzesverschérfungen. Die Auswahl der

danach folgenden Originalreprints (ehemals)
verbotener Texte kijnnen somit im histori-

schen Kontext gelesen werden. Der II. Teil

enthéilt Beitrége zur Entwicklung und Ein-

schétzung der Zensurparagraphen 129, 1293

und 130a. AbschIieBend werden Ausschnitte

der Iinken Diskussion (1968 - 1989) dokumen-

tiert. Schwerpunkt sind hierbei die immerwie—

derkehrenden Fragen nach dem Umgang mit

der staatlichen Repression sowie die Per—

spektiven einer freien Widerstandspresse.

168 Seiten (A4!), 15.— DM

Weitere Pubiikationen in der Edition lD-Archiv:

Projekt Gedéchtnis
ID-Artikel zum Thema

Gegenéffentlichkeit 1973 - 1981

Der nlnformationsdienst zur Verbreitung un-

terbliebener Nachrichtem erschien mit insge—
samt 371 Ausgaben, er war ein wichtigesl
Sprachrohr der Gegenoffentlichkeit und

Keimzelle vieler regionaler Zeitungen. PRO-

J'EKT GEDACHTNIS dokumentiert nicht nuri
die Entwicklung des ID, Auseinandersetzun-I
gen zur Grundung der TAZ, die ersten § 88a

Prozesse Aktionen gegen Zensur etc” son-I

dern hat durchaus auch einen

Gebrauchswen[f'L’Ir heutige Diskussionen.

124 Seiten (A4!), 10.— DM

radikal 1984 - 1939 I

Ein Interview 2

In dem schriftlichen Interview zwischen dem‘

ID-Archiv im MSG/Amsterdam und der )radi-:

kaI‘ nehmen die Macherlnnen der Zeitung!
SteIIung zu tunf Jahren illegaler Zeitungspro-
duktion

‘

z

84 Seiten, 5.— DM i

AIIe ID—Publikationen sind in guten Buch-‘

handlungen erhéiltlich oder Direktbestellun-l
gen & weitere Verlagsinformationen bei:

‘

Edition ID-Archiv Iim use 1

Ole AurorA Veriagsauslieferung .

Knobelsdorffstr. 8, 1000 Berlin 19

i
I
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26 A-Szene
lm Februar dieses Jahres wurden in Bergamo

Pippa Stasi und Alfredo Bonnanno verhaftet. Sie

hatten dort versucht einen im Stadtzentrum ge-

legenen Juwelierladen zu iiberfallen und eine

Enteignungsaktion durchzufiihren. Aufdem Poli-

zeipra'sidium wurde ihnen die 'Libliche Behand-

lung zuteil, d.h. sie wurden verpriigelt. Nachdem

ihre Personalien endgiiltig feststanden und somit

auch ihre Zugehdrigkeit zum anarchistischen

Milieu, wurde ihnen sogleich bedeutet, dalS man

ihnen zusammen mit einem Mord noch weitere

Raubijberfélle anlasten werde.

Man will Bonnanno und Stasi eines weiteren

Raubes mit Todesfolge, der sich am 7.4.1987 in

Bergamo ereignete, anklagen. Ebenso beschul-

digt man sie eines Flaubes, der sich, gleichfalls in

Bergamo, schon am 9.3.1985 ereignete, und viel-

Ieicht - wer weilS? - will man noch weiter in die

Vergangenheit zuriickgehen. - Natiirlich haben

die Genossen,wiesieselbsterklérthabenmeder

mit diesen noch mit anderen Uberfa'llen, deren

sie méglicherweise noch beschuldigt werden,

auch nur das Geringste zu schaffen, genauso-

wenig, wie mit dem fraglichen Mord, der ihnen

jetzt in die Schuhe geschoben wird.

Es handelt sich bei dieser Anklage um ein

Konstrukt, das keiner objektiven Uberpriifung
standhalt und dessen einzige Absicht darin be-

steht, beide als Anarchisten zu treffen. Es wird

keineswegsdarum gehen,sie nureines"gew6hn-
lichen" Raubes zu beschuldigen und deswegen
zu verurteilen.

ln einer am 20. Juni verfaBten Erklarung pra-
zisieren die Genossen:

"Diese neuen Anklagen, die alle einerobjek-

tiven Beweisffihrung entbehren,wurden,wie uns

bereits der Leiter des Uberfallkommandos von

Bergamo angekiindigt hat, in der Absicht erho-

ben, uns als Anarchisten zu treffen, nicht als

Ra'uber. Fiir uns ist es soweitoffensichtlich,da13

Polizei und Richter beabsichtigen unsere ganze

revolutionare Arbeit und unser Engagement in

den sozialen Kampfen derletzten Jahretrefien zu

wollen."

Kontakte:

Pippa Stasi

Alfredo Bonnanno

carcere di via Glenn 6]

4100 Bergamo

Konto ftir die ProzelSkosten:

c.c.p.nr.16464950
Carmela di Marca

Catania

bitte den Zweck der

Uberweisung angeben:
"Pro Bonnanno e Stasi"

Duel/en:

PravocAzione, mensi/e Anarchica Nr.Zl

Anarres, luogo di communicazione

ant/‘autaritaria, Nr.l

schrift, die in Buenos Aires erscheint. Nach den

ersten Bemljhungen (5 Ausgaben) die anarchis-

tische Bewegung in Argentinien neu zu beleben,
wird dieses Projekt durch die rasante Inflation in

Gefahr gebracht. Fiir die Genosslnnen eines

Landes,wo die Liihne zwischen 511- und100.-DM

liegen (vielleicht auch schon niedriger) - und

damit wirklich nur das Lebensnotwendigste
abgedeckt werden kann (das heiBt auch: nicht

mal ein Biertrinken gehen kdnnenl, bedeutet es

viel, wenn wir monatlich wenigstens 100,-DM

fiberweisen kdnnen. Spendet einmalig oderbes-

ser regelmalSig jeden Monat mit dem Stichwor‘:

ARGENTINA auf das Konto:

Trotzdem Verlag/W.Haug

Postgiro Stuttgart
BLZ 600 100 70

Konto-Nr.138 74-705

Stichwort ARGENTINA

(Eine erste Sendung von 100.-DM ist bereits als

Postanweisung unterwegs, damit die Genoss-
lnnen liberhaupt ein Konto einrichten kdnnen.)

lm Verlag 2000 erschien im Oktober eine Begleit-
broschiire zurArbeitstagung “Herbert Marcuse

(19.7.1898-29.7.1979)-KritischerTheoretikerder

Emanzipation". Hrsg. von Links, der TUTEund der

Linken Liste Frankfurt.ThemenderTagungwaren
"Der subversive Kern der Psychoanalyse",
"Eindimensionale Gesellschaft und Revolte",
Marcuses Weiterentwicklung der Marx'schen

Theorie, "lndividuelle Emanzipation und gesell-
schaftlicher Protest", Marcuses Analyse des

Sowjetsystems, Theoriebildung und politische
Erfahrung. Die Broschiire kostet18.-DM (120 S.)
und kann beim SB, Pastfach 102062, 6050 Offen-

bach bezogen werden. Zum KongreB erschien

auch eine noch lieferbare Sondernummer der

TUTE (Ht’imelinstrfl, 7400 Tiibingen).

Nach Polizei riecht Europa immer noch.

Darum, und well as nie und nirgenlds,
Bakunin, ein Baikunin-Denkmal gegeben hat.

gibt oder geben wird,

Bakunin, hitte ich dich:

kehr wieder, kehrwieder, kehr wieder.

Hans Magnus Enzensberger

Wenn es nach dem Karin KramerVerlag geht, der

gerade Bakunins "Staatlichkeit und Anarchie"

neuaufgelegt halt, wird es ein Bakunin—Denkmal

geben. Zwarwaren Bakunins ldeen intausenden

von K6pfen unsererAnsichtnach Denkmal genugl

aber der Wettbewerb um den besten Entwurf

la‘uft bereits! Der Kramer-Verlag ruft alle Kilnst-

lerlnnen, Schriftstellerlnnen, Erfinderlnnen,

Musikerlnnen und schépferische Individuen auf,

ihre Entwijrle, ldeen, Modelle bis zum 31.12.1989

an den Verlag zu schicken.

DerVerlag wird in einem Katalog alle einge-

sandten Arbeiten dokumentieren und den besten

EnMurfmit2000.-DM pramieren. Die Jury 5011 am

30.1.1990 tagen und 5th sich aus der Publizistin

Christa Dericum, dem Kunsthistoriker Ulrich

Bohnen (u.a. Seiwert-Bticher), dem, KunsthistO-

riker PeterFunke’n und Bernd Kramerzusammen,

Die eingesandten Arbeiten sullen zudem in Berlin

ausgestellt werden. Weitere lnfos von und die

Entwiirfe an:

Karin Kramer Verlag, BraunschweigerStr.2b‘, 1000

Berlin-Neukdlln, Tel. 030-6845055 0er 684 25 98.



Neues Anarchistisches Kulturzentrum in Turin

eroffnet! lm Dezember 1987 wurde vom Avaria-

Kollektiv in Turin ein Haus besetzt. Es handelte

sich um den 4.Versuch der Gruppe, nachdem es

seit dem Mérz 1984 3 Réumungen und ijber 200

Anklagengegebenhatte. El PasoisteineVilla,die

um die Jahrhundertwende gebaut wurde mit

grolSem Garten, der erste Stock wird als Wohn»

raum, das ErdgeschoB als Zentrum genutzt. Wir

werden noch ausfijhrlicherfiberdasKonzeptdes

Anarchistischen Zentrums berichten. Wer be-

reits jetzt Kontakt sucht, wer dort z.B. Konzerte

geben will, wende sich an:

Centro Sociale Occupato ”El Paso Via Passo

Buo/e 47, [-70700 Tarino

fL'ir Kanzerte an: Maria Spesso, c/o Frisen‘i,

Via Nizza 27, /— 70700 Torino

Vom 4.August. his 1.September 1990 findet von

LillelFrankreich)nach HelmstedtiBRD) perFahr-

rad die Eurotour90 der Kriegsdienstverweigerer
und Kriegsdienstgegnerlnnen aus Ost- und

Westeuropa statt. Die Aktiven suchen sowohl

Teilnehmerlnnen als auch Schlafple‘tze und Ver-

anstaltungsmoglichkeiten an der Route Lille -

Valenciennes - Bruxelles - Antwerpen- Breda -

Den Haag -Amsterdam —Apeldoorn
- Enschede -

Miinster - Osnabriick - Minden - Hannover -

Helmstedt. An der DDR-Grenze wird es ein drei-

tégiges Camp geben.Werdie Aktion unterstiitzen

kann, bzw. wenn ihr Veranstaltungen mitorga-

nisieren konnt, wende sich an:

KDV Berarungsste/le, Alt-Haarener Str. 733, 5700

Aachen

Maison de la paix, 35, Rue Van Elewyck, 8-7050

Bruxelles

SCI, 729 rue du Faubourg, Poissonniere, F~75009

Paris

Kommunikationsstorungen,Unféhigkeiten,domi-
nantesunsensiblesVerhaltenu.a.innicht—hierar-

chischen politischen Zusammenhéngen be»

schreibt Christopher Pollmann in seinem Papier
"lm Dschungel der Bekenner - 10 Jahre poli-

tische Arbeit in der BRD und in Frankreich". Bei

so manch einem stellt sich die Frage: Geht es

wirklich um Gesellschaftsveréinderung oder

werden nur die Bediirfnisse nach Selbstdar-

stellung und Gemeinschaft befriedigt. Das 6-Sei-

ten—Papier ist kostenlos erhéiltlich bei: Christo-

pher Pollmann; Brue St. Georges, F-54000 Nancy.

Graue Literatur, gemeint ist damit der uniiber-

schaubare Markt von Broschflren und Kleinst-

auflagen.0ftistdetektivischerSpfirsinnoderdas
regelma‘Bige Studium der Kleinanzeigen in der

tazvon Noten urn dieselbenaufzuspijren.Dassoll

ietzt anders werden. Das lD-Archiv in Amster-

dam plant einVerzeichnis der "grauen Literatur"

zusammenzustellen. Fiirinteressierte Buchléiden,

Bibliotheken, Archive, politische Gruppen und

Einzelpersonen were ein solches, regelmélSig

erscheinendes, Verzeichnis von Veroffent—

lichungen aus dem linken, alternativen und femi-

nistischen Spektrum eine wichtige Hilfe. Voraus-

setzung fiir die (kostenlose) Aufnahme ins ge-

planteVerzeichnis"grauerLiteratur"istlediglich
ein Belegexemplar (auch bereits vergriffene

Broschfirenl,dasihranfolgendeAdresse schickt:

ID-Archiv im IISG, Cruquiusweg 31,

NL~7079ATAmsterdam

Der A-Laden in Berlin-Moabitzeigtjeden Monet

Filme, Videos oder veranstaltet Lesungen und

Diskussionen. Das monatliche Programm kann

als Faltblatt angefordert werden. lm A-Laden

finden sich Zeitschriften, Flugble‘tter, eine

Bflcherei, es githee und Kaffee. — RegelméBige

Gruppentermine haben die Freie Arbeiter Union

lFAUHDienstagsab19Uhr),dieAnarchostudent‘
lnnen und Sohiilerlnnen (ASTll (Donnerstags ab

18 Uhrl und die Biirgerinitiative Lehrter StraiSe

'(Freitags ab 19 Uhr). Die Termine der Frauen-

gruppe gibt es auf Anfrage.
Der A—Laden ist mit der U-Bahn Birkenstr. zu

erreichen.KontaktadressezA-Laden,Hathenower

50.22, 7000 Berlin-2 7, Tel. 030-3946 767

a

Den Schwarz-Boten-Kain-Kalenda herausge-

geben von Ralf G. Landmesser und verlegt von

Klaus Guhl. wird es 1990 nicht mehr geben. Die

Trennung beideristinzwischenzu einemheftigen,

tiffentlich - und mithilfe von einstweiligen

Verffigungen - ausgetragenen Strelt eskaliert,

fiber den wir besser schweigen wollen. Es wird

1990 zwei Kalender geben. Der "Schwarz-Rote-

Kain-Kalender" aus dem Verlag Klaus Guhl liegt

bereits vor. Er enthia'lt Texte aus dem Verlags-

programm und verzichtet auf alle Adressen, d.h.

er ist eigentlich ein Verlagsalmanach mit Kalen—

darium und kostet 9.-DM. Der Erscheinungszeit-

punktdesA-SO-Kalenderswird erstim November

1989 liegen, er soll -wie beim 'alten' SRKK fiblich

-einenaktualisiertenAdressenteilenthalten(10.-

DM).

Bestellungen fiir den A-90-Kalender nur

gegen Vorauskasse an:

HalfG. Landmesser, Rathenower Str.23, 7000

Berlin-27

Postgiroamt M0nchen, Kta.Nr. 508 48-807,

BLZ 700 700 80

1A-Kalender 10.-DM incl. Versand

ab 5 Stiick 30% Rabatt = 35.-DM

ab 20 Stfick 40% Rabatt =120.-DM

Anm. fiir Einzelbestellerlnnen: Der A-QO-Ka-

lender kann von Einzelbestellerlnnen auch bei

der SF—Redaktion vorbestellt werden. Der Rabatt

kommt dann dem SF zugute.

DER NEUE

In alter Qualital und in rinhaltlicher

Konlmuii'at zum SRKK wird as iLir 1990

einen neuen anarchistischen Taschen‘

kalander im nauen Verlag geben. Vom

Verlag Klaus Guhl habe ich mich ga-

trenni. Der A 90-Kalcndcr wird wieder

Aktualles, Hislorisches und Untsrhal-

tendes bum mischen und auGer KomA

ion und slrapraziedéhiger Verarbeilung

euch wieder das aktuellsie Adressen-

verzeichnis fur ln- und Ausland-

beinhalten.

Bestellungen nur gegen Vorauskasse

an:

Fla" Gr Landmesser

Flathenower SM. 23

04000 BERLIN 21

Posigiroamt Manchen

Kio.Nr. 508 48-801

Bankleitzahl 700 100 80

Preis incl. Vcrsand 10.-DM. AD 5 Stkr

je 7.-DM und ab 20 Stk. 6.-DM

l
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Erich-Miihsam-Gesellschaft

in Lfibeck gegrundet

von Wolfgang Hang

Am 6.4.1989 — M'uhsams 1 11.Geburts1ag -

wurde in Liibeck die Erich Miihsam—Gesell—

schaft gegriindet; - initiiert von Sabine Kruse.

die zur 2.V0rsitzenden gewéihlt wurde und

dem Schriftsteller Bemt Engelmann. Ihre

Aufgabe “ist es, das Andenken des Schrift-

stellers zu erhalten, in seinem Geist die

fortschrittliche, friedensfordernde und f‘ur

soziale Gerechtigkeit eintretende Literatur

zu pflegen und seine Absage an jede Unter—

dr'Lickung, Gewalt und Diskriminierung von

Minderheiten f‘urdie Gegenwartzunutzen.”
Unter den ersten (bislang) 70-80 Mitglie-
dern finden sich einige L'Libeckerund Kieler,

darunter KijnstlerInnen, Sozialdemokraten.

Literaturwissenschaftler, und Anarchisten.

1.Vorsitzender wurde Frank-Thomas Gau—

lin vom Kunsthaus in Liibeck, dessen K'Lin-

stlerhaus Lubeck Verlagsgesellschaft eine

neue Mi‘lhsam-Graphik von Horst Janssen

vertreibt. [Die Originalradierung ist f'Lir 400.-

DM bestellbar. 40.~DM pro verkauftem

Exemplar kommen der Erich-M‘L‘Ihsam-

Gesellschaft zugute.]. In dem Klinstlerhaus-

Verlag werden als eigenstandige Reihe

“Luczferlag” die “Schriften der Erich-

Mijhsam-Gesellschaft” erscheinen. Eine

erste Mitglieder-Broschiire erscheint paral-
lel zu dieser Ausgabe des SF. Der Mitglieds-

beitrag fiir Verdienende betréigtjiihrlich 48.-

DM, f'Lir StudentInnen. RenterInnen die

Halfte; Sparkasse Lz‘ibeck, BLZ 23050101,

Kama: 1-034438. Bis auf weiteres ist der

KUnstlerhaus-Verlag auch Kontaktadresse

fiir Interessierte: EM-Gesellschafi, Kb'nig-
srr.20, 2400 Liibeck.

Trotz der kurzen Anlaufphase sind es

keineswegs nur Liibecker, die sich der Ge-

sellschaft angeschlossen haben, auch wenn

es Gaulin besonders begriilit, daB der heu-

tige Lilbecker Bijrgermeister Mitglied

geworden ist. Der spezielle Hintergrund: ein

friiherer Lubecker Bijrgermeister hatte -

bezogen auf Heinrich und Thomas Mann

und Erich M‘Lihsam gesagt: “DaB die auch

gerade alle aus L'Libeck'sein miissen - was

sollen die Leute im Reich von uns denken!”

Mitglieder wurden z.B. auch Berni

Engelmann und die Kultusministerin von

Schleswig-Holstein Riihmkorf. Uber diese

Kontakte erhofft sich die Gesellschaft, daB

der Nachlalfi Erich Mfihsams 1990/91 aus

Moskau nach Liibeck geholt werden kann.

Frank—Thomas Gaulin selbst will zu ersten

Gesprachen noch diesen Winter nach

Moskau fliegen, um mit den

Verantwortlichen vom Max'im-Gorki-

Institul zu sprechen. Trotz der umstrittenen

NachlaB—Rechtslage (Zenzl Miihsam wurde

kurz nach VertragsabschluB verhaftet und

kam spiiter in sibirische Lager; Rudolf

Rocker als Mitverwalter wurde nicht gefragt.
und hat offentlich protestierl) denkt Gaulin

auch an einen Kauf des Nachlasses. Fijr

anarchistische Ohren cine iiberraschende

Losung, wobei allerdings die Frage der

politischen Moral bewuBI hinten angestellt
wird, um einen (schnellen) Erfolg nichI zu

gefahrden. Uneingestanden schwingt wohl

ein wenig die skeptischc Devise mit: Nutzen

wir die Perestroika. solange sie noch an-

dauert.

Sollte aus dieser Geschichte etwas wer-

den,héitte sich die bunte MischungderErich-
Mfihsam-Gesellschaft bereils ausgezahlt.
Der fiir “westliche” ForscherInnen seit den

70erJahren unzugéingliche NachlaB u.a. mit

den Tagebiichern Muhsams von 1910-1924

wiirde dem geplanten Archiv der Erich-

Miihsam-Gesellschaft soforl zu groBer

Bedeutung verhelfen. Die Anlaufstelle f‘ur

dieses Archiv. f‘ur das es noch keine feslen

Raume gibt, ist die Adresse von Sabine

Kruse, Musicrbalm 5b, 2400 Lz'ibc'ck.

An bisherigen Aktivitéiten gab es zur

Eroffnung einen Vortrag des DDR-Milh-

sam-I—Ierausgebers Chris Hirte (6.4.89), ein

Gespriich mit Frau Else Levi-Milhsam, einer

Nichte Erich M'uhsams 2.Grades (9.7.89)
und zum 55. Todestag M'Lihsams einen

M'Lihsam-Abend mit der KabaretI-Gruppe
“Drei Plus" (10.7.89). Weiler geplant sind

die Schaffung eines Erich-MUhsam-Mw

seums in Liibeck, Lesungen und Inszenie—

rungen, Vortréige, Gespriichskreise, die

Forderung der wissenschaftlichen For-

schung, Publikationen und last but not least

die Filmforderung.
Konkret fiir 1990 geplam sind: die Vor-

fiihrungeines Miihsam—Filmes ausderDDR,
wobei der Regisseur anwesend sein wird;
der Vortrag des Schauspielers RUhl, der

Texte unter dem Mfihsam—Motto “Sich fii-

gen heiBt lilgen” zusammengestellt hat, eine

erste Veranstaltung zum Thema “Anarchis-

mus und Expressionismus” und die Heraus-

gabe eines Jahrbuchs, das 'uber neue Em—

wicklungen der Miihsam-Forschung und

iiber andere Beschiiftigungen mit Muhsam

informieren soll.

Die erste Schrift der Erich-Milhsam-

Gesellschaftwirdvorallem den Griindungs-
vortrag“Wege zu Erich Muhsam”des DDR-

Literaturwissenschaftlers Chris Hirte ent-

halten. Hirte (Jahrgang 1948) betreut seit

den 70er Jahren die Herausgabe der Werke

Erich M‘uhsams in der DDR und veroffent-

lichte 1985 eine nicht immer iiberzeugende,
. weil psychologisierende Biografie M'Lih-

sams. In seiner L'Libecker Rede 'findel er

jedoch zu einigen kritischen Fragen der chz—

ten Jahre offene Antworten!

Zur Veroffentlichungspraxis der DDR

in Sachen Erich Muhsam meint er im Riick-

blick: “M'Lihsam hatte weder zum ‘Bund

proletarisch—revolutionarer Schriftstellcr~

gehort, noch war er ein treues Mitglied der

Kommunislischen Partei gewesen, sein gei—

sliges Profil, seine subversive Intelligcfiz
spottete aller Denk- und Verhaltensvor—

schriften. Was ihn aber zum Problemfall

machte, war sein nicht wegzuleugnendes
Bekenntnis zum Anarchismus. sein Kampl'

gegen den Fijhrungsanspruch der kommuni-

inschen Partei, gegen die Mach! einzelncr

F‘Lihrer, mochlen sie Stalin Oder Th‘almzmn

heiBen." (8.5/6) “... feiern konnten sie ihn

nicht, zum Feind erkléiren auch nicht. also

wurde er besser gar nicht erwahnt.” (8.6)
Erstmals geht Hirte auch auf die Verfol—

gung Zenzl Miihsams ein. in deren Beisein

1958 eine erste zaghafte Milhsam-Rezeri-
tion in der DDR begann:

die 2] Jahre. von 1935 bis 1956. in

der Sowjelunion gelebt hatte. sicher zwar

vordem ZugriffderNazis.ausgeliefertdal‘iir
dem Stalinterror. Die Mehrzahl dieserJahre

verbrachte sic in Gef‘cingnissen. Internic—

rungs- und Straflagem.” (8.7) Zenzls “Lei—

densweg” (so Rudolf Rocker in seiner Bro—

schiire) begann 1935 als sie zum ersten Mal

verhaftel wurde, anschlieBend aber noel]—

mals 3 Jahre frei in Moskau leben konnte. lm

Oktober 1938 wurde sie abends aus dem

Haus der Rolen Hilfe, in dem sie wohntc.

abgeholt. Wielange sie in Haft blieb, erziihlt

Chris Hirte nicht. Im Jahr 1946 jeden‘l‘alls
lebte sie wieder in Moskau, danach arbeilcte

sie fiir kurze Zeit in einem Kinderheim in

Iwanowo. 1948 reiste sie erstmals in die

‘Zone’ zuriick, wo sie als 70-jahrige emeul

vcrhaftet und in ein Lager nach Nowosibirsk

in Sibirien verschleppt wurde. Hirte ziIierI

Dagmar Hostmanns Erinnerungen: “In den

Lagem half sie sich mit Nahen. Damals gab
es insofern fiir die Verhafteten eine Erleich-

terung. als man kulite, wo sie waren, und

(1218 man ihnen Pakete und Briefe schicken

konnte.” (S.9)

Endgiiltig nach Berlin-Pankow zurfick—

gekehrt, lebte Zenzl Miihsam von eincr

Ehrenrente der Partei (SED), “1962 starb sic

an Lungenkrebs." (8.7)
Ihre Anwesenheit in der DDR und altc

Freundschaften. 2.13. zu Clare Jung, verhal—

fen der Person und den Werken Miihsams zu

neuer Beachtung. 1961 untemahm esDictcr

Schiller. Miihsam als Antifaschisten -

g6-

kiirzt um den lastigen Anarchismus — neu zu

entdecken. Hirte findet erstaunlich ofl‘ene

Worte, wenn er diesen bis 1978 giiltigen
Umgang der DDR mit Milhsam beschreibt.
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“Dieses etwas zurechtgestutzte MtjhsamL

Bild konnte dann relativ problemlos in die

Ahnengalerie der sozialistischen Literatur

eingereiht werden; in den siebziger Jahren

wurden einige StraBen in der DDR nach

Erich Mijhsam benannt, in Rostock gibt es

sogar eine Erich-MUhsam-Kaserne, in Ora-

nienburg einen Miihsam-Gedenkstein, di-

rekt vorm Hauptquartier der ortlichen Poli-

zei, aber immerhin: einen Gedenkstein; ein

weiterer steht aufdem Oranienburger Fried—

hof.” (S. 10)
Hirte macht einen neuen Umgang an der

1978 begonnen Textausgabe im Verlag Volk

und Welt fest; er riiumt ein, dais das MEI-IR

an Texten damit erkauft worden sei, sich auf

die Literatur zu beschréinken und das Un-

botmtiBige in ausftihrliche Kommentare

einzubetten. Er beschreibt u.a. seine Arbeit

als zéihes Ringen, den “kulturpoiitischen
Spielraum” in Sachen Miihsam zu erweitern

und nach und nach den “ganzen Mtihsam”

zum Vorschein kommen zu lassen. 1984

schien dieses Ziel weitgehend erreicht, der

stellvertretende Kuiturminister Klaus

Hopcke hielt zu Miihsams 50.Todestag eine

Gedenkrede, in der auch der “Anarchist”

Beachtung fand, im selben Jahr war Band 3

der Mijhsam-Ausgabe bei Volk und Welt

erschienen, in der mit “Die Einigung des

revolutionfiren Proletariats im Bolsche-

wismus” immerhin eine wichtige Theorie-

schrift Miihsams aus der Réitezeit publiziert
wurde. DaB Probleme dennoch b1ieben,sieht
Hirte selbst: “Die Freude iiber diesen Fort-

schritt hieit sich freilich die Waage mit dem

VerdruB dartiber, daB ‘Die Befreiung der

Gesellschaft vom Staat’, Milhsams letzte

und grundsiitziichste Programmschrift, wie—

der nicht dabei sein konnte.”(S. 13) Und dab

wiihrend der Rede Hopckes “eine Gruppe
von Mtihsam-Freunden, die am Oranien-

burger Gedenkstein Blumen niederlegte und

Lieder sang, von der Polizei auseinan-

dergetrieben” (S. 14) wurde.

Zu seiner eigenen Miihsam~Biografie
erkléirte Hirte in seinem Vortrag vor der

Erich-Miihsam-Gesellschaft in Liibeck, daB

er den Stand, was von und iiber Miihsam

geschrieben werden durfte, in dem iugend-
buch—Verlag “Neues Leben” I985 neu er-

kéimpfen muBte und: “Zensur findet Liberal]

statt, auf unterschiedliche Weise; ein Muh-

sam, der niemandem mehr Angst einjagt,
wéire nicht der rechte Miihsam.” (S. 14)

Wir kbnnen Hirte zu seiner Zéihigkeit
begl'tickw'tinschen und auch dazu, daB seine

Offenheit groBer geworden ist. Dennoch

verharrt er auch bei seinem Vortrag auf der

Deutung, M‘Lihsam sei “Anarchist nur als

gedemijtigtes Opfer einer Untertanener-

ziehung, die freilich ein ganzes Leben dau-

erte.” ($.15) Diese Psychologisierung, die

direkt an die Aussagen seiner Biografie
anschiieBt, muB nachhaltig zuriickgewiesen
werden. TrotzjahrelangerBcschiiftigung mit

Erich Mtihsams Gedankengut scheint Chris

Hirte noch immer nicht den Inhalt und die

Bedeutung von Anarchismus als einer kul-

tur-politischen Bewegung zu begreifen. die

zweifelios mehr ist als ein Sich-Wehrcn

gegen éiuBeren Zwang.
Da Chris Hirtejedoch den westdeutschen

Anarchisten vorwirft, sie seien arrogant und

vereinnahmend mit den DDR-Verofl‘ent-

lichungen umgegangen und héitten verges-

sen. daB es um die gemeinsame Sache gehe.
néimlich Miihsams Werke und Gedanken in

0st und West wieder stiirker offentlich zu

machen, erwiichst der Erich-Muhsam—Ge—

sellschaft in Ltibeck fur die Zukunft cine

weilere Chance. Sie kann unter den unter-

schiedlichSten Muhsam-Freundlnnen ein

Forum fiir die solidarische, produktive Dis-

kussion aller strittigen Fragen schaffen; ein

Forum fiir Menschen, die sich ansonsten

kaum persénlich treffen wt'trden.

Aktuelle Veriiffentlichungen?

Um M'Lihsam ist es nach der Weile von

Veroffentlichungenzwischen 1977 und 1983

wieder stillertgeworden. Einige Titel~ wic

das BUCh bei Wagenbuch oder die zwci

Béinde bei Luv/Iterhand, sind bereits wieder

vergriffen; und werden - trotz verkaul‘ter

Erstaufiage von jeweiis 6000 Exemplarcn
im Fall von Luchterhand — nicht wieder

aufgelegt, weil die Nachfolgeprojekte des

Verlags (Pfemfert, Lessing, Rubiner und

Landauer) nicht mehr diesselbe. vergleichs-
weise hohe Auflage verkauf(t)en. Der lztngc
erwartete 5.Band mit Miihsams Zeitschril'—

tenartikeln, hrsg. von Gt‘mther Emig. im

Var/(lg eurnpiiische idem? ist nie erschiencn:

und da die ersten Biinde bereits verramscht

wurden, ist wohi auch nicht mehr damit zu

rechnen. Die DDR betrachtet ihre Reihc bei

Vol/c mid We]! mit dem dritten Band 2115

abgeschlossen. Insgesamt wartet mensch also

aufden NachlaB,derderVerbffentlichungs—
praxis sicherlich neue Impulse geben wt‘u‘dc.

Bieiben die 'Arbeiten fiber Miihszim.

Wenigstens eine neue Arbeit ijber Milhsam

liegt vor:

Diana K('ihnven: Das lirerarisc'he W(’1‘]\'

Eric/1 Ml'ihsams, 280 3., 38,-DM, I'm Vcr/(Ig
K{inigslzausen + Neumami, Pastfaclt 6007,

8700 Wt'irzbm‘g
Diana K'dhnen setzt sich vor ailem mit

der “engagiert-politischen Dichtung Mtih—

sams” a‘useinander. 1hr Hauptaniiegen ist cs

zu untersuchen, wie die Kritik an Herr—

schztftsverhiilmissen, am Staat, am Krie‘c’
etc. in das literarische Werk einflieBt und in

einem letzten Kapitel, wie die Ert‘ahrungcn
der Revolution von 1918/19 ins Schriftstcl-

lerische umgesetztwerden.Es gelingtDizma
Kohnen M'Lihsams Anarchismusverstfindnis
in Bezug zu 21ktuelleh poiitischen Ereignis—
sen und zu seinem dichterischen und litera-



rischen Werk zu bringen, sie baut dabei

insbesondere auf Positionen auf, die in den

Arbeilen von RolfKauffeldt and von Jiirgen

Scliiewe/HanneMaussner(fiirdieGedichte,

fiir M'Lihsams Astlielik), Lawrence Baron

(fiir den Rebellen-Mylhos) oder Wolfgang

Haug (fiir das Revolutionsdrama Judas)

enlwickelt wurden. Alles erscheint am Ende

jedoch elwas glam, zu folgericlnig, zu be—

schreibend. - in der wohlmeinenden Ab-

sicln. Miilisams Positionen nicln nur darzu—

slellen, sondern auch zu verteidigen. So

werden unbewuBI neue Helden gezimmert
und menschliche lrrtiimer. (lic auch Erich

Miihsam unlerliefen, durch Verschweigen

glallgebiigelt. So lieiBl es clwa zur Kriegs-

problematik: “M'Lihsam beteiligte sich vor

Lind nach Ausbrucli des Erslen Wcltkriegs
akliv am Kampfgegen den Krieg. Er bejahtc
grundsiilzlich jedes Miuel, das zur VerhinL

(lerung des Krieges beilrug.” (8.30) Eine

Aussage, die iiir Miihsam zulrifft, sieht

menscli von den enlscheidenden Wochen

,._,__MW__ 7”,,
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bei Kriegsausbruch 1914 ab. Dazu SChreibl

Diana Kbhnen nichts. Es wéire aber gerade

wichtig herauszuarbeiten, wieein iiberzeu’g-
[er Amimilitarist angesichts der Kriegshy-
sterie in Deutschland, die auch die Boheme

und ihren Endzeitfatalismus erfaBte, fiir

einige Wochen wankend werden konme und

welche Rolle dabei 2.8. eine anarcho-nihi-

listische Sichtweise auf die scheinbar un-

verriickbaren gesellschaftlichen Zustande

gespiell haben kénnte. Ein anderes Beispiel
fUrdie verkiirzte Darstellung bringt das kurze

Kapitel zur“Abgrenzung vom Expressionis-
mus, Dadaismus und von der proletarisch-
revolutionaren Literalur". Hier gibt Diana

thnen nur Mijhsams theoretische Ansich-

ten wieder, die cine Zuordnung zu allen drei

lilerarischen“Bewegungen”ablehntund die

Hauptaufgabe des Schriftslellers darin sieht.

politische Inhalte vei‘sta‘ndlich und f'Lir die

Sache der Unterdriickten parteiergreifend in

Kunst zu verpacken. Damit istjedoch noch

nicht untersuchl, inwieweit Muhsam nicht

dennoch von diesen zeitgenéssischen Stra-

mungen zumindesl beeinfluBl wurde bzw.

scinerseits diese beeinflulfien konnte und

sich Spuren, wenn auch keine idealtypi-

schen. in seinem Werk finden lassen.

Nen ist Diana Kéjhnens Auseinander-

setzung mit Mfihsams literarischer Verar—

beitung seiner Kritik an der Weimarer Re-

publik und am aufkommenden National—

sozialismus (5.81-91). Im Mittelpunkt ihrer

Untersuchung stehen dabei Milhsams Ge-

dichte: die satirische “Republikanische

Nationalhymne”, die im Oklober I923 -

nach dem Ende der Revolutionsphase - ent-

stand oder solche zur Arbeitslosigkeit
”Firnis” und “Menetekel”. AnlaBlich der

faschistischen Machtergreifung in Italien

1925 schreibt erein Goethegedicht zu Italien

um - das bislang selten publizierte Gedicht

“Mignon l925"soll diese Vorstellung be-

enden:

Mignon 1925

Kennst du das Land,
we die Faschisten bli‘lhn,
im dunklen Laub

die Diebslatemen gli‘lhn,
ein Moderduft

von hundert Leichen weht,
die Freiheit still

und hoch der Ducé steht?

Kennst du 'es wohl?

Dahin! Dahin

mficht ich mit dir,
mein Adolf Hitler; ziehn!

Kennst du das Hans?

Auf Wahlen ruht sein Dach.

Die rfim’sche Kammer ist’s

and drinnen Krach.

Drei Kommunisten

sehn mich blutend an:

Was hat man uns,

du armes Kind, getan?
Keninst du es thl?

Dahjin! Dahin

mficht ich mit dir,
o Knfippel-Kunze zielm!

Kennst (in des

Mussolini Wolkensteg?
Der Maulheld sucht

mit Knebeln seinen Wag;
er wiirgt die Presser

plagt das Volk aufs Blut

und hebt,
dafi keiner ihm ein Leides tut.

Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin

geht’ Deutschlands Weg!
0 Feme, laB uns ziehn!





'L “I J» _.
x, was»,

>

_. “1-1 A
3» week

VorliegenderAui'satz isteine erheblich gekiirzte

'Fassung eines Hingeren Abrisses dcr

namibischen Gcschichlc seit der deutschen

‘ "Kolonizllisierung. Leider muBten durch die

.Kiirzungen einige Abschnitle und die

‘umfzmgrcichen Anmerkungen wegfallen. Wer

'sich imensiver mit dcm Themzi beschiifligen

f‘wi11,kann sich bei dcr Reduktion des SFeine 6-

‘seilige Lilerzilur‘lislc fiir 2.-DM (incl. Porto)

beslc11en. An dieser Stelle sci aufdie wichligste

Literaturhingewiesen, aufdie sich dieserAbriB

,

‘sliitzl und aus der viele Zitate iibernommen

[‘1‘ "?.--4WUI'den:

Melber, Henning, in: Univ. Bremen (Hg.):

Namibia. Die Aktualitiil des kolonialen

Vcrhiiltnisses. Beilriige zu einem Projekt

“Politischc Landeskunde Namibias”,

Bremen 1982

ders.: Bonns Namibia-POIitik. Resolution

435, Kontaktgruppe und besondere

Verantworlung. Eine kritische

Beslandsaufnahme, in: Vereinte
Nationen, 35 (1987), Nr.2, S.45ff.

Nachtwei, Winfried: Namibia. Von der

antikolonialen Revolte zum nationalen

Befreiungskampf. Geschichte der

ehemaligen deutschen Kolonie Siid-

westafrika, Mannheim 1976

Bley, Helmut: Kolonialherrschaft und

Sozialstruktur in Deutsch—Siidwest-

afrika 1894-1914, Hamburg 1983

Hameit-Sievers, Axel: SWAPO ofNamibia.

Eniwicklung,ProgrammatikundPolitik
seit 1959. Hamburg 1985

Gifford, Prosscr/Louis, William Roger:

Britain and Germany in Africa. Imperial

Riva1ry and Colonial Rule,New Haven,

London 1967
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AFRIKA fiir die akluellen Ereignisse.

Der 1.November 1989 war der Tag der

ersten “freien” Wahlen in Namibia. Damit

soil eine der letzten groflen Kolomien, die

seit 1915 - und seit 1966 UN-offiziell wi-

derrechtlich - von Siidafrika besetzt ist,

ein eigenstfindiger Staat werden. Doch ob

es der SWAPO, die aller Voraussicht nach

die Wahlen gewininen wird (dieser Artikel

ist vor dem 1.1 1. verfaBt), gelingt, die tief—

greifenden kolonialen Strukturen abzu-

schiitteln, ist éuflerst fragiich. Die deut-

sche Koloniaiherrschaft hat die heutige

Die Deutsche Kolonialzeit

1884-1915

Inbesitznahme

Nachdem der Bremer GroBkaufmann Lii-

deritz am 23.1 1.1882 seine Absichten dem

Auswéirtigen Amt des Deutschen Reiches

mitgeteilt hatte, machte sich ein von ihm

Abgesandter daran, mit betriigerischen

Vertréigen, die z.T. nach erheblicher A1ko-

holisierung der H‘ciuptlinge zustandekamen,

politische Struktur in Namibia mafigeb-
lich gepréigt. Und ausgerechnet dorthin

werden erstmals bundesdeutsche Grenz-

schutz-Truppen als UN-Blauhelrne ge-

schickt. Taktisch geschickt, betont Bonn

dabei die “hesondere Verantwortung” fiir

die 'ehemalige deutsche Koionie. Doch

wann immer Bonn von “besonderer Ver-

antwortung” redete, war damit immer

nur eins gemeint: die Besitzstands-

wahrung der deutschen Minderheit.

Land in Namibia in Besnz zu nehmen. Die

Afrikanerlnnen zu verschulden, “damit sie

baid die Steilung von Vasallen einnehmen”,

war iib1iche Praxis. Am 5. September 1884

erklfirte das Deutsche Reich Namibia zum

“Schutzgebiet Deulsch-Siidwestafrika". Ersl

danach schloB es smogenannte “Schutzver- ,

trage” ab, die einerseits die Kolonia1isie—
‘

rung legitimieren, andererseits den afrika—
"

nischen Stimmen die freie Entscheidung in ?'

inneren Angelegenheiten vorgaukelten.
Doch die Deutschen nutzten jeden AnlaB,

‘

um die bedingungslose Unterwerfung auch

militéirisch durchzusetzen.
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“Arrondiert” wurde das von Lilderitz

erbeutete Gebiet in dem sogenannten Helgo-
land-Sansibar-Vertrag vom Juli 1890. Der

anfangliche Plan, nach dem Vorbild der

englischen Chartergesellschaften das Land

von Konzessionsgesellschaften regieren und

verwalten zu Iassen, erwies sich als undurch—

fiihrbar. Ab 1893 muBte das Deutsche Reich

diese ersten Versuche formaler Fremdherr—

schaft aufgeben und einen Regierungs- und

:Milit'arapparat einrichten.
1 .

Die Deurschen etablierten unter Aus-

nutzung bestehender Stammesfehden ein

System erst indirekter, dann direkter Herr-

schaft. Der grbBte und militarisch nicht zu

lbesiegende Stamm der Ovambo im Nerden

blieb vorlaufig — bis 1905 - weitgehend
unberijhrt. Kollaborierende Hauptlinge mit

Statthalterfunktion waren vorerst aus-

reichend. Die San konmen sich zun’cichst der

Kolonialisierung entziehen, indem sie sich

in die Kalahari zurfickzogen. Aus schon von

;

Nama und Herero in Abhangigkeitsverhalt-
nisse gedrangten Dama rekrutierten sich die

ersten Arbeitskrafte der Kolonialwirtschaft.

Verschiedene kleinere Stammesgruppen, die

anfangs “Schutzvertrage” abgeschlossen
hatten, wurden in der Phase der Systema-
tisierung der deutschen Herrschaft zu neuen

‘Abmachungen gezwungen,>die die Haupt-
llinge in verschiedenen Graden zu ausfiihren—

den Organen der deutschen Kolonialver—

waltung machten. Die nach den Ovambo

grdBten Stamme der Nama und Herero hiel-

ten die Deutschen durch Ausnutzung und

Unterstijtzung des unterjenen herrschenden

Kampfes um Vorherrschaft in Schach: ei-

nerseits wurde der anfangs kollaborierende

Maharero gegen den sich widersetzenden

Nama Witbooi von ihnen zum “Oberhéiupt-
ling” gek‘urt, gleichzeitig untergruben sie

’aber Mahareros Machtposition.
l

Das Scheitern der
'

“friedlichen” Kolonialisierung

Landraub, Rinderdezimierung, Rassismus

und die bestehende Rechtsunsicherheit trie-

ben vor allem die Herero erbarmungslos in

die Enge. Die Ende der 90er Jahre verstarkt

“siedelnden” Deutschen bedrohten die He-

rero akut durch direkte “Landnahme”. 1/3
des Landes war bereits im Besitz von Sied—

lungsgesellschaften, die ihrerseits das Land

zu Spekulationszwecken brach lieBen. Die

existentiell wichtigen Rinderherden wurden

durch eine Rinderpest um 2/3 dezimiert;
zuséitzlich waren die Bestande durch die

Verschuldungs- und Enteignungspolitik der

Kolonialisten verringen worden. Verbrechen

der WeiBen wurden in der Regel von der

Kolonialverwaltung gedeckt und mit ent-

sprechenden Gesetzen ermbglicht....
Als sich die AfrikanerInnen - erst die

Herero, dann die Nama -

gegen die deut-

schen Kolonialherren auflehnen, ist dies der

AnlaB, noch gnadenloser gegen jene vorzu-

gehen und ein System totaler Kontrolle zu

errichten.

Der Aufstand des Hererovolkes wurde

mit dem Vemichtungsbefehl des Militar-

diktators General von Trotha vom 2.0km-

ber 1904 beantwortet:

“Innerhalb der deutschen Grenzen wird

jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit

oder ohne Vieh erschossen. lch nehme keine

Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu

ihrem Volk zuriick oder lasse Vauf sie

schieBen. Das sind meine Worte an das Volk

der Herero. Der groBe General des mach-

tigen deutschen Kaisers.”

Die Herero wurden durch die wasserlose

Omaheke gescheucht, um dort erbarmungs-
los zu verdursten. 2/3 der geschatzten 80.000

Herero krepierten in der Wiiste oder in

m

Gefangenenlagem. Die Nama, die von den

Deutschen als letzte wahrend der Annektie-

rung des Landes militarisch ‘zum “Schulz-

vertrag” gezwungen worden waren, ent-

schlossen sich 10 Monate nach Beginn des

Aufstandes ebenfalls dazu, gegen die Deut-

schen zu kampfen. Die H'ailfte ihres Volkes

wurde daraufhin abgeschlachtet. Bis 1908

halten Guerillakampfe das Land in perma-

nentem Kriegszustand. Erst mit Hilfe der

Englander werden die letzten Kampfer ver-

nichtet. Die Uberlebenden werden in Lager
weit weg von vertrauter Umgebung gebracht,
z.T. auch nach Kamerun — ebenfalls deut-

sche Kolonie - verschleppt und zu Sklaven-

arbeiten gezwungen. 1914 gab es von ins—

gesamt 25.000 Nama und Herero nur 200.

die nicht lohnabhangig waren.

Die totale Herrschaft -

Reservats- und

Zwangsarbeitspolitik

Mit derVemichtung und Vertreibung groBer
Teile der Bevdlkerung hatten die Deutschen

ab 1908 die totale Kontrolle fiber die “Poli-

zeizone” erreicht und begannen, parallel zur

lntensivierung der wirtschaftlichen Aktivi-

t‘aten, mit einem straff organisierten Enteig—
nungs- und Versklavungsprogramm.

“Um von vomherein und langfristig ein

Aufbegehren der Afrikaner gegen ihre Lage
zu ersticken, die weiBe Herrschaft strate-

gisch abzusichem, kam es dem Kolonial—

staat darauf an, eine Restauration der Stam-

mesverbande, der Trager des bisherigen
militanten amikolonialen Widerstands, zu

verhindem, ihre Bewegungs— und Nieder-

lassungsfreiheit zu bes‘chneiden und die

Afrikaner einem scharfen Kontroll- und

Bestrafungssystem zu unterstellen ...” Dem

immer deutlicher werdenden Arbeitskriifte—

mange] muBte mit einer kolonialen Er—

schlieBung auch des Nordens begegnet
werden. Die ‘cikonomische Durehdringung
und Verpflichtung der Ovambo als Lphnar-
beiterlnnen zersetzte die afrikanische Be-

_v61kerung und machte die militarische Er—

oberung des Gebietes fiberfliissig.
Mit der kaiserlichen Verordnung vom

10.4.1898 war die Schaffung von Reserva—

ten zur besseren militarischen Kontrolle der

AfrikanerInnen eingeleitet worden. Ab 1905

wurde eine Fillle von Gesetzen erlassen, die

die siidafrikanische Apartheidspolitik in

Namibia vorwegnahmen: Mischehen wur-

den offiziell verboten, die Kommunikalion

unter den Stammen durch Einsch'ri’inkung
der Bewegungsfreiheit unterbunden. Nach

Zerschlagung der 6konomischen Basis der

AfrikanerInnen durch vbllige Enteignung in

der “Polizeizone” [und dem Verbot des

Landerwerbs sowie der (GroB—)Viehhaltung
wurde durch die “Verordnung fiber Dienst—

und Arbeitsvertrage” und die “Verordnung
iiber die PaBpflicht der Eingeborenen” ein

Zwangsarbeitssystem etabliert. Die “Ver—

nichtung durch Arbeit” war damit eingelei-
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tet worden: die Sterberate in den Minen und

auf den Diamantenfeldern betrug 15%, z.T.

bis zu 50-70%; auf der Rfickreise von der

zeitlich begrenzten Arbeit starben viele oder

wurden so gnadenlos von Handlern ausge-

beutet, daB sie oft ohne Geld “nach Hause”

kamen. Mit der ErschlieBung der namibi-

schen Rohstoffe (Diamantenfunde ab 1908)
und der Unterwerfung der Afrikanerlnnen

unter das kolonialwirtschaftliche Verwer-

tungssystem setzte fiir die Kolonialherren

erstmals eine wirtschaftlich profitable Ent-

wicklung ein.

“Deutsch-Sfidwest" war in vielerlei

Hinsicht ein Extremfall unter den deutschen

Kolonien. Hier galt das nach den sogenann-

ten “Hottentottenwahlen” von 1907 pro-

grammatische Schlagwort Dernburgs (des

neuen Leiters der Kolonialabteilung) von

der “rationalen Kolonisation” nichts.

Reformvorstellungen der Metropole
scheiterten an den durch die Kriege radika-

lisierten Siedlerlnnen, die selbst Not batten,

Mitbestimmung des Landesrates bei der

Verwaltung der Kolonie gegenfiber dem

alleinbestimmenden Gouvemeur durchzu—

setzen. Zugleich muBten sie versuchen,

Kontrolle fiber die Einnahmen der Konzes-

sionsgesellschaften zu bekommen, deren

Konzessionsgebiet zwei Drittel der Gesamt-

fliiche der Kolonieausmachten und die mit

dem Abbau der Bodensch’citze erhebliche

Summen aus Namibia abzogen.
SO hatten die Deutschen wahrend ihrer

3 l ~jéihrigen Herrschaft die bis heute nach-

wirkenden Elemente der namibischen Ge-

sellscliaftsstruklur gelegt: die Herrschaftder

“Weilfien” fiber entrechtete Afrikanerlnnen,

(lie zu Lohnarbeit bei weiBen SiedlerInnen

oder internationalen Konzernen gezwungen

waren.

“Siidwestafrika” wird

sfidafiikanhches

TErrfiorhnn

1915-1945

Die Entstehung des C-Mandates

1915 wurde “Deutsch-Sfidwest” von der

Sfidafrikanischen Union als erste der deut-

schen Kolonien besetzt. Damit war die In-

Iernationalisierung des Konfliktes um

Namibia eingeleitet worden. Einerseits war

klar, daB die Kolonien auf gar keinen Fall an

das Deutsche Reich zurfickgegeben werden

sollten,zuma1 die Massakerund Zustandein

Namibia unter deutscher Herrsclhaft, die vor

allem von den Engliindern und Amerika-

nem bekannt gemacht wurden, die Welt-

Offentlichkeit stark erregten. Andererseits

wa‘re eine Einverleibung der ehemals deut-

schen Kolonien in das Empire nicht oppor-

Iun gewesen. GroBbritannien stand unter

dem Druck sowohl der Dominions, die ffir

sich weitgehendere Selbstandigkeit und

Annexion der eroberten Gebiete als Beloh—

nung ffir ihre Loyalitéit im Krieg forderten,

als auch der Amerikaner, die vor dem Hin-

tergrund Wilsons antiannexionisti'scher

Politik die “open door policy” vorantreiben

wollten.

Das Mandatssystem, speziell das C-

Mandat des Volkerbundes, war unter erheb—

lichem EinfluB des sfidafrikanischen Ge-

nerals Smuts zustandegekommen. Smuts war

Mitglied im “Imperial War Cabinet” in

London seit Juni 1917 und der “Empire

Delegation” auf der Versailler Konferenz

1919. Im C-Mandat fiir Sfidafrika fiber

Namibia waren dann auch alle Schwierig-

keiten, die ein solcher KompromiB mit sich

bringen konnte, angelegt. Bei C—Mandaten

war nicht von “peuples”(Volkem), sondem

von "territoires"(Landgebieten) die Rede.

Das Gebiet sollte wie ein “integral part”

(dazugehoriger Teil) verwaltet werden, eine

letztendliche Eingliederung war rm'oglich,

General Smuts hatte 1917/18 verst'arkt

die Idee der “Greater Union” propagiert,
wozu “Sfidwestfrika” der erste Schritt sein

sollte. Auch General Botha hatte wahrend

der Versailler Konferenz die Englander
wissen lassen, daB er immer schon vorge-
habt habe, Namibia zu erobem, da es wesent-

lich ffir die Stabilit'at der Union sei.

Mit dem “Act of Union” von 1910 hatte

GroBbritannien zum ersten Mal die Macht

an ein Land fibertragen, in dem die herr—

schende Schicht nicht mehr mehrheitlich

britisch war. Im “Statute of Westminster”

von 1931 verzichtete das Empire formal
auch auf seine Legislativgewalt. Mit dieser

“GroBzfigigkeit’-’ sollten Buren und Englan-
der in Sfidafrika “fiber den Leichen der

Afrikaner" zu einer herrschenden “weiBen”

Klasse verschmolzen werden. Von Smuts

wurde die Verwaltungs- und Gesetzgebungs-

kompetenz fiber Namibia dann auch als

wichtiger Schritt zur sfidafrikanischen Sou-

aber nicht festgelegt.1 Es wurde angenom—

men, die Verwaltung durch den Volker—

bund noch kontrollieren zu konnen.

Tatsachlich hatte die “Permanent Man-

dates Commission" den Schutz der Afrika-

nerInnen vor einem “weifien” Rassistenre-

gime nicht im Sinn; sie war einzig erfolg-
reich darin, die offizielle Einverleibung durch

Sfidafrika zu verhindem und die Durch-

setzung der “open door policy” zu forcieren.

Petitionen an den Volkerbund erfolgten
ausschlielBlich von Deutschen. “Man ge-

winnt den Eindruck, daB die Kommission;

eingebunden in die internationalen Bezie-

hungen der Zeit, nicht den Mut hatte, Ent—

scheidungen gegen eine Mandatsmacht zu

treffen oder zu versuchen.” Unabhangigkeit
ffir Namibia wurde durch das C-Mandat nie

beabsichtigt.

veranit'at angesehen. Fiir die Sfidafrikaner

bestand kein Zweifel, mit dem Mandat die

Erlaubnis zur Einverleib‘ung erhalten zu

haben. “Sfidwestafrika” war ffir sie “white

mans country” und so wurden‘sie in vielerlei

Hinsicht ebenbfirtige Naclhfolger des deut-

schen Regimes.

Die Etablierung der

Herr‘schaft Sfidafrikas

Nach der Eroberung Namibias bis zur

Mandatsfibernahme im Dezember 1920 galt
ffir das Territorium Kriegsrecht. E.H.L.

Gorges, ehemaliger Innenminister Sfidafri-

kas, okkupierte das Land als Administrator

mit sfidafrikanischen Militar- und Polizei-

truppen. Das Personal der Verwaltung wur—
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de rege1recht importiert: es bestand haupt-
sachlich aus Beamten des stidafrikanischen

offentlichen Dienstes. Die Verwaltungs-
struktur wurde aus der deutschen

Regierungszeit 'Libernommen. Bis 1925 hat-

te das Territorium die Regierungsform einer

Kronkolonie. Ein vom Gouvemeur Siid-

afrikas delegierter Administrator, Gysbert
Reitz Hofmeyr, bestimmte die Politik. Ihm

zur Seite stand ein “Advisory Council” mit

neun Mitgliedem, das allerdings nur bera-

tende Funktion hatte. Die Polizei stand in

Kontinuitéit mit der Besatzungszeit und war

mit der Administration auf lokaler und

hochster Ebene verschmoizen. Die Magis-
trate kamen zumeist aus Stidafrikas Justiz-

abteilung. 1925 war Sudafrikas Herrschaft
etabliert.

Diskussionen uber teilweise Selbstbe-

stimmung in den 20er Jahren bezogen sich

nur aufdiedeutschemie aufdie afrikanische

Bevblkerung.MitBilligung destlkerbunds

wurde 1924 als Vorbereitung fiir eine re-

pr'asentative Regierung ein Vertrag zwischen

Deutschland und Siidafrika geschlossen, der

die automatische Einbtirgerung der verblie—

benen deutschen Einwohner vorsah.

Mit dem “South West Africa Constitu-

tion Act” von 1925 erhielt das Territorium

den Charakter einer Provinz Siidafrikas.

Exekutivkomitee, Beratende Versammlung
und Gesetzgebende Versammlung bestan—

den aus gewahlten und emannten Buren

oder Deutschen. Das Unions—Parlament war

oberstes Organ, letztendliche Gewait im

Land hatte der Gouverneur Siidafrikas. Von

vomherein hatte die Gesetzgebende Ver—

sammlung keine Kompetenz bei Fragen der

“Afrikanerpolitik”, Minenrechte, Justiz,

Militar, Zoll, Kreditwesen und Infrastruk-

tur.

Schaffung einer “Weifien

Herrenschicht”

Von Anfang an war klar, daB die Frage der

Herrschaft zwischen Deutschen und Buren/

Engliindern entschieden werden wijrde.

Stidafrika hatte befiirchtet, daB seine Herr-

schaft instabil bleiben wtjrde, wenn die

Deutschen in Namibia blieben. So wurde die

Kontrolle des Landes anfangs vor allem

durch die Agitation der Deutschen fijr

“Selbstbestimmung” erschwert. Dem begeg—
nete Stidafrika mit bkonomischer Entmach-

tung. Die deutschen Konzessions- und

Minengesellschaften wurden eingezogen
und gingen an englisches Minenkapital in

der Union fiber. Ganz konnte offensichtlich

nicht auf die Deutschen verzichtet werden;

dann ware die Schichtder“wei13en Herren-

menschen” woh1 zu dijnn gewesen. Rund

6000 Deutsche, die Halfte der “Stidwester”,

du'rften als SiedlerInnen bleiben. In den

anderen ehemaligen deutschen Kolonien

waren diese allesamt enteignet und “nach

Hause” geschickt worden. Als Gegenpol
betrieb Sudafrika eine umfassende Immi-

grationspolitik, indem es die Ansiedlung
von “weiBen” FarmerInnen aus-Sudafrika

unterstiitzte...

Unterwerfung der

Afrikanerlnnen

Gegenttber den AfrikanerInnen besaB die

Unionjedoch keinerlei Konzessionswillen.

In den ersten Jahren bis zur Mandatsiiber—

nahme bestand eine gewisse Unentschieden-

heitbei der“Eingeborenenpolitik”. Dadurch

gab es etwas weniger Kontrolle als bei den

Deutschen. Teile der deutschen Rechts-

sprechung wurden zurfickgenommen, so daB

die Afrikanerlnnen sich freier bewegen
konnten. A11gemein hatte sich bei ihnen das

Gefiihl breitgemacht,da15 sie unter den Bri~

ten ihre alten Rechte zurtickbekommen

wtirden. Dies schien sich auch durch die

Kriegspropaganda und Untersuchungen iiber

die Exzesse der deutschen Kolonialpolitik
durch die Sudafrikaner zu best‘citigen.

Doch mit der Mandats‘tibernahme

kniipfte Stidafrika an die Politik der Deut-

schen an und nahm deren Reservats- und

Zwangsarbeitssystem auf. ...1920 wurden

PaBzwang und Landstreichereigesetze wie-

der eingefiihrt. In der “Polizeizone” wurde

fur AfrikanerInnen ein Ausgehverbot in

“weiBe” Viertel von 21.00 bis 4.00 Uhr

verhangt. Sich zu organisieren, war den

AfrikanerInnen g'anzlich verboten. Unter

Ausnutzung tribaler Sammlungsbewe-
gungen wurden in der Polizeizone ab 1922

Reservate eingerichtet. Dabei gingen die

neuen Herren hart vor: z.B. brannten sie die

Hiitten der Herero nieder, um diese zur

Umsiedlung zu.zwingen. Die Reservate aus

deutscher Zeit wurden fibernommen und

dienten der stidafrikanischen Regierung
zynischerweise dazu, ihre Reservatspolitik
zu legitimieren: schlieBlich wiirden sie nur

daftir sorgen, daB die AfrikanerInnen in ihr

“traditionelles Stammesgebiet” ziehen wiir-

den.

Die Reservate dienten der Zusammen-

fassung und damit effektiveren Kontrolle,
dem Landgewinn ftir weiBe SiedlerInnen

und der Rekrutierung der AfrikanerInnen

als Arbeitskrafte. Obwohl mehr Land als bei

den Deutschen fur Reservate vorgesehen
war, war es meist schlechtes, trockenes Land.

Dartiberhinaus wurde der dreifachen afri-

kanischen Bevolkerung in der Polizeizone

lediglich ein Sechstel der Flache, die sich

die EuropaerInnen angeeignet batten, zuge-
wiesen. Uberbevo1kerung und daraus resul-

tierende Uberweidung, mangelnde Wasser-

versorgung sowie geringe Moglichkeiten
der Vorratshaltung ftihrten zu einem Arbeits-

zwang bei den “WeiBen”. Flankiert wurde

diese Politik durch in diese Richtung zie-

lende Gesetzgebung. Der so geschaffene
Zustand der Reservate diente den Herr-

schenden dann als Beweis fijr die “Faulheit

und Dummheit” der AfrikanerInnen. Neben

dieser straffen Reservats- und Zwangs-

arbeitspolitik machten sich die Siidafrikaner

das System der indirekten Herrschaft zu—

nutze, wo immer es sich anwenden lieB.

Widerstand der NamibierInnen wahrend

der Zeit bis 1945 ist so gut wie 'tiberhaupt
nicht untersucht. Bekannt sind die Aufstiinde

zweier Stammesverb‘ande, die von den

Deutschen noch nicht vollst‘andig enteignet
und zerschlagen worden waren. Die Erhc—

bung der Bondelzwarts 1922 wurde von

S'Lidafrika mit der Bombardierung ihrer

Dorfer beantwortet; ais sich 1925 die Reho—

bother erhoben. reichte die massive Demon—

stration militarischer Starke, um sie zur

Kapitulation zu zwingen. Die militarische

Uberlegenheit Sudafrikas ist dann auch bis

zuletzt ein wichtiger Faktor zur Verhinde-

rung nationaler Unabhéingigkeitsbewe-

gungen in Namibia.

Grundlegende Veranderungen der Wirt—

schaftsstruktur fanden bis 1945 nicht statt.

Fast a11e Afrikanerlnnen waren weiterhin

vom Besitz an Bodensch'atzen ausgeschlos—
sen und konnten mit ihrer Reservatswirt-.

schaft nicht das Niveau der vorkolonialen

Subsistenzwirtschaft erreichen. 1937 be-
saBen weiBe Farmer 25 ,6 Mio ha, der Staat

21,1 Mio ha und den Reservaten waren 4,2

Mio ha schlechtes Land zugewiesen wor-

den.
_

Von 1930 his 1934 verfestigte eine

okonomische Krise die finanzielle

Abhangigkeitvon Siidafrika. Die Wirtschaft

Namibias galt als Sicherheitsventil der siid-

afrikanischen; Produktion, Ex- und Import
wurden an den Bediirfnissen derUnion orien-

tiert. Die gewinntr'achtige Minenwirtschaft

war schon zu dieser Zeit in der Hand der

intemationalen Konzeme, die heute noch

dominierend sind.

Sijdafrika darf Namibia

weiterhin besetzen

(1945-1970)

Treuhandschaft der UNO?

Bis 1945 war die Kolonialherrschaft Stid—

afrikas fiber Namibia emsthaft nur von den

Deutschen in Frage gestel1t worden, die das

Land selbst geme gehabt hatten. Smuts

dagegen dachte, nachdem er und die Union

im 2.Weltkrieg wieder einmal auf britischer

Seite gegen die Deutschen gekampft hatten.

die Pla‘ne der “Greater Union” erfolgreich
umsetzen zu konnen. Dazu wollte er die drei

“High CommissionTerritories”,Basutoland.
Bechuanaiand und Swaziland, vion den

Englandem iibemehmen und Namibia offi—

zie11 einver1eiben. Im Juli 1945 stellte Slid-

afrika vor der neu gegriindeten UNO den

Antrag auf Beendigung des Mandates und

die Integration lNamibias, um somit eine

intemationa1 akzeptierte Legitimitéit festzu—

schreiben.

Bezeichnend fijr die zerst‘onen poli-
tischen Strukturen Namibias ist die Tat-

sache, daB der erste entscheidende Wider—



stand gegen die Integration von auBerhalb

kam. Tshekedi Khama, Regent im benach—

barren Bechuanaland—Protektoral, erkannte

alsersterafrikanischerPolitikerdie Moglich-

keiten, vor der UNO mit den Problemen der

unterdrijckten Afrikanerlnnen intemationale

Aufmerksamkeit zu erreichen. Er hatte eine

Domino-Theorie entwickelt, wonach bei

erfoi'greicher offizieller Integration eines

Nachbarlandes durch Siidafrika die anderen

bald folgen wiirden. Unter schwierigen

Bedingungen (u.a. Reiseverbote) versuchte

er, die britische Regierung davon zu Liber-

zeugen, sich gegen das Dominion Stidafrika

zu stellen.

GroBbritannien selbst war bis kurz vor

der Abstimmung bei der UNO gewillt Smuts

zu unterstiitzen, hatte dies aber nie offent-

lich auBem wollen — u.a. wegen befijrchteter

Kritik von sowjetischer und amerikanischer

Seite. Die erfolgreiche Propagierung des

Themas in der englischen Presse und dem

Parlament zwangen dann den Premier-

minister zu einer Stellungnahme und ver-

scharften so die Debatte. Eine von Siidafrika

zugesagte Konsultation der EinwohnerInnen

Namibias, mit der GroBbritannien seine

Unterstiitzung der sfidafrikanischen Posi—

tion absichern wollte, erwies sichjedoch als

unhaltbare Farce.

Khama hatte sich der Unterstfitzung der

indischen provisorischen Regierung unter

Nehru versichert, die die Behandlung der

InderInnen in Siidafrika vor der General—

versammlung der UNO verhandelt wissen

wollte. So fiihrte Indien die Opposition gegen

Sfidafrikas Annexionsplane. In der Abstim—

mung vom Dezember 1946 hatte Smuts nicht

einmal mehrGroBbritannien aufseiner Seite:
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Ab da wurde Siidafrika beinahe jahrlich
aufgefordert, Namibia dem UN-Treuhand-

system zu unterstellen.2 Sijdafrika versuchte

sich dem zu entziehen, indem es die Rechts-

nachfolge der UNO fflr den Volkerbund

anzweifelte. Mit diesen Vorstellungen aller—

dings stand Sudafrika alleine da: nach

mehreren Gutachten des Internationalen

Gerichtshofes in Den Haag erklarten alle

UNO—Miitglieder den Rechtsnachfolgean-
spruch als dejure fur sich verbindlich. In der

Folge wurde Namibia von der UNO als

Treuhandgebiet unter ihrer Aufsicht ange-

sehen.

Filr die Bevolkerung in Namibia hatte

dies jedoch keine Konsequenzen. Die Stid-

afrikaner blieben. Petitionen aus Namibia —

die erste 1947 vom Herero-Hauptling
-

wurden lange Zeit von Siidafrika erfolg-
reich verhindert; erst 1959 gelangte die erste

namibische Petition zur UNO. Mit fort-

schreitender Dekolonisation in Afrika und

der zunehmenden Vertretung “unabhangi—

ger” afrikanischer Staaten in der UNO und

mit Grilndung der OAU (Organization of

African Unity) 1963 verstarkt sich der Druck

auf Sfidafrika. 1960 geréit Siidafrikas Herr-

schaftspraxis emeut in die internationale

Kritik. Auf einer Gipfelkonferenz des

Commonwealth von 1961 wird Sfidafrika

wegen des Massakers von Sharpevi1]e(1960) a

scharf kritisiert. Darauf verlaBt Siidafrika

den Commonwealth. Ebenfalls 1960 klagen

Athiopien und Liberia vor dem Intematio—

nalen Gerichtshof gegen Siidafrikas Man-

datsyerletzungen. Als diese Klage nach sechs

Jahren zurfickgewiesen wird, beschlieBt die

Generalversammlung, Siidafrika das Man-

dat zu entziehen.

DaB die Treuhandschaft der UNO fiber

Namibia in der Folge “eher fiktiv als effek-

tiv” wahrgenommen wurde, liegt an der

Politik des Sicherheitsrates sowie an der

mangelnden Autoritat des “Rates der UN fiir

Namibia”. Die im Sicherheitsrat vertretenen

west1ichen Lander waren nicht gewillt, das

Land aus der Kontrolle entgleiten zu lassen.

Die Menschenrechtsverletzungen durch

Sijdafrika waren zwar offensichtlich und

notigten zu Konzessionen an die Kritiker

Siidafrikas; andererseits hatte S'Lidafrika fiir

westliches Kapital hervorragende Bedin-

gungen in Namibia geschaffen. So konnte

deren Veto effektive M'aBnahmen gegen

Siidafrika lange Zeit verhindem. Dekrete

des “Rates fiir Namibia", die auf Beschran-

kungen des wirtschaftlichen Raubbaus ab-

zielten, wurden u.a. von der Bundesregie-
rung als nicht rechtskr'aftig zuruckgewie-
sen. So wurde hauptsachlich von der Gene- [

ralversammlung die Entwicklung von Unab-

h‘angigkeitspl‘anen vorangetrieben. Als sich



abzeichnete, daB Siidafrika in Namibia eine

“interne Losung” vorbereitete, verabschie-

dete der Sicherheitsrat nach getrennten

Konsultationen von SWAPO und der siid-

afrikanischen Regierung mit der Resolution

435 von 1978 den Plan einer Entkoloniali-

sierung mit der Durchfiihrung freier und

allgemeinerWahlen unter AufsichtderUNO.

Die GeSellschaft his in die

70er Jahre

Die Entwicklungin Namibia selbstbisin die

70er Jahre ist gekennzeichnet durch die

Aufweichung der extremen gesellschaft-
lichen Polarisierung — jedoch ohne Veran-

derung der Herrschaftsverhaltnisse -, das

Entstehen politischer Parteien, der AnpaS—

sung der Homeland-Politik an politische

Notwendigkeiten und fortgeschrittene fak-

tische Integration Namibias in das siidafri-

kanische Staatsgebiet.
Die AfrikanerInnen sind in der groBen

Mehrheit entweder Lohnarbeiterlnnen oder

Subsitenzbauem; daneben beginnt sich eine

schmale Schicht afrikanischen Kleinbtirger-
tums zu bilden. Die traditionellen Kompra-

dorenhauptlinge sind eine Klasse fiir sich;

die Rehbother Basters (besseres Farmland)

und die “Colourds” (Industrie und Handel)

bilden eine Zwischenschicht.

Der Status der afrikanischen Kontrakt-

arbeiter ist dadurch gekennzeichnet, daB sie

nicht einmal das formale Verftigungsrecht
tiber ihre Arbeitskraft haben. Soziale Mo-

bilit‘citistdurch dasJob-Reservation-System
und Ausbildungswesen unmoglich. Einen

freien Arbeitsmarkt Oder gewerkschaftliche
Rechte gibt es nicht. Zus‘citzlich zu diesen

einschneidenden Bedingungen wird eine

Organisierung der Arbeiterlnnen dadurch

erschwert, daB diese zum grtiBten Teil

“Wanderarbeiter” sind, somit die Fluktua-

tion in den einzelnen Betrieben sehr hoch

ist. Die “Wanderarbeiter” sind oft 2/3 des

Jahres von ihren Familien getrennt und

miissen in sogenannten “Compounds”,

Barackenghettos in der Nahe der Fabriken

und Minen, leben. Die Subsistenzbauem im

Norden Namibias stellen eine industrielle

Reservearmee dar. Der grdBte Teil laviert

am Existenzminimum und ist oft gezwungen,
bei “WeilSen” zu arbeiten. Bei einem klei-

neren Teil versucht Sudafrika, iiberBegiinsti-
gungen wie .Bewasserungsprojekte und

Ahnliches BefiirworterInnen seiner Politik

heranzuziehen. (...)

Das System der Apartheid

Das System der Apartheid, oder, wie es

euphemistisch genannt wird, der “getrenn-
ten Entwicklung”, sieht zwei verschiedene

politische Systeme in einem Land vor: cine
'

kontrollierte b'Lirgerlich-demokratische

Verfassung fiir die “WeiBen” und das der

Pseudo—Selbstandigkeitfiirdie “Schwarzen”.

Mit dem Sieg der vomehmlich burischen

Nationalist Party unter I.F. Malan 1948

wurde sie zur offiziellen siidafrikanischen

Regierungspolitik. In Namibia dagegen
wurde die Apartheid schon lange pr—akti-
ziert: “In S‘Lidwestafrika wurde die Basis der

Apartheid vor f’L'mfzig Jahren gelegt die

deutsche Regierung begann hiermit Das

Nebeneinanderwohnen von Europaem und

Nichteuropaem war seit 1908 durch Gesetz

verboten Sijdwestafrika ist das einzige
Land in der Welt, wo Apartheid in steigen-
dem MaBe seit fiinfzig Jahren besteht”

(AuBerung im stidafrikanischen Parlament

Ende der 50er Jahre).
Das System der “WeiBen” ist voll auf

Siidafrika ausgerichteti Als quasi 5.Provinz

sind sie im siidafrikanischen Parlamcnt

vertreten. An der Spitze der Verwaltung
Namibias steht der von Pretoria emannte

Administrator. Fiir den Landesrat (18

“WeiBe”) und die 6 Sitze im siidafrika-

nischen Parlament haben die “WeiBen” in

Namibia zwar Wahlrecht; allerdings liegen
wesentliche Kompetenzen bei der sildafrika-

nischen Regierung (wie Bergbau, Farmland,

Afrikaner- und Mischlings-”Angelegen-

heiten’r’) Von politischer Selbstandigkeit
kann nur auf lokaler Ebene, und auch dort

nur bedingt, gesprochen werden.

Mit dem South West Africa Act No. 54

von 1968 wurde die Bildung von Home-

lands mit “Selbstregierung” f‘ur Ovambo,

Kavango, Ostcaprivier, Kaokoveldcr.
Damara und Herero dekretiert; Tswana und

Buschleute waren von vornherein nicht l'iir

“Selbstregierung” vorgesehen. Nach eth-

nischen Kriterien getrennt, sollten die

Homelands sich selbst regieren - unter (Sko—

nomischen Bedingungen,dievon vomherein

Unterentwicklung und Abhangigkeit fest-

schrieben. “Diese B‘Lirokratien haben das

enorme Recht auf die eigene Fahne und

Hymne. Doch damit hort die Selbsta'ndig-
keit auch schon auf.”

Auch fiir die Homelands liegt die un-

umschrankte Gewalt beim sudafrikanischcn

Prasidenten (...)

Namibischer Widerstand

Nach dem 2.Weltkrieg entwickelte sich

Widerstand in vier verschiedenen Schich-

ten: den afrikanischen bzw. afrikanisierten

Kirchen,bei Schillerlnnen, StudentInnen und

Intellektuellen, einigen Chiefs (vor allem

den Herero, die seit 1947 versuchten. Peti-

tionenan die UNO zu richten), und unter den

stadtischen und “Wanderarbeitem”. Eine

namibische Nationalbewegung formierte

sich erst in den 60er Jahren.

...[Einer aus dem Vorstand der SWAPA

(South West African Progressive Associa-

tion), Kairetundu Kozonguizi nahm Kon-

takt mit Herman Toivo ja Toivo auf.)] Die-

ser hatte als Ovambo-Wanderarbeiter in

Siidafrika eine Selbsthilfegruppe organisiert
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und durch den Kontakt mit Kozonguizi for-

mierte sich daraus 1957 der “Ovambo—Land

Peoples Congress” (OPC). Die OPC, ab

1958 “Ovambo Peoples Organization”
(0P0), Kapstadt, war die erste Gruppe. die

die elitaren Grenzen iiberwand und Wander-

arbeiter mobilisieren konnte.... Sam Nujo-
ma, noch heute Priisidentder SWAPO, hatte

in Windhoek von den Zielen der OPO erfah-

ren und am 15. April 1959 die Grilndungs—

versammlung in Windhoek mitorganisiert.
“Dieser Tag kann als das eigentliche Griin-

dungsdatum der OPO (und damit der

SWAPO) in Namibia gelten, von dem aus

politische wie personelle Kontinuitéiten bis

lieute reichen. Nujoma wurde Prasident,

Louis Nelengani Vizepr'asident und Jakob

Kuhanga Vorsitzender fur Windhoek.”

Die Existenz der OPO wirkte wie ein

Funke aufdie unter dem verhaBten Kontrakt—

arbeitersystem lebenden namibischen Ar—

beiterlnnen: innerhalb kilrzester Zeit wer-

den Tausende von ArbeiterInnen f'tir die

CPO-Grilndung gewonnen. Schon einen

Monat nach der OPO-Griindung konstitu-

iert sich die “South West Africa National

Union” (SWANU) in Windhoek, ihrem

Anspruch nach die erste interethnische Ein—

heitsbewegung mit nationalistischer Pro—

grammatik. Hier fanden sich die SWAPA,

die OPO, der Herero Chief Council und

einige Intellektuelle, vor allem Herero zu-

sammen. Dieser Versuch einer Einigung
scheint etwas verfr‘uht gewesen zu sein, denn

schon wenig spater kam es zu Spannungen
und zum Bruch zwischen der traditionellen

Elite (Herero Chief Council) mit den mo—

demen Intellektuellen. 1960 scherte die OPO

mit Unterstlitzung des Herero Chief Council

aus und formierte sich zur “South West

Africa Peoples Organization” (SWAPO).
Der endgijltige Bruch der entstehenden

namibischen Nationalbewegung vollzog sich

1962 in der Debatte um den bewaffneten

Kampfw
Als nationale Befreiungsbewegung setzte

sich die ab 1960 vom Exil aus operierende
SWAPO durch. Ihre Politik in den frilhen

60ern vollzieht sich auf 3 Ebenen: Bei der

UNO betreibt sie eine Mobilisierung flir (lie

Beendigung des sudafrikanischen Manda-

tes. In Namibia setzt sie sich, so weit es trotz

der sildafrikanischen Repression moglich

ist. auf der allgemeinpolitischen Ebene fiir

die Bevélkerung ein: sie kaufte z.B. Lebens-

mittel fiir die Opfer einer Dijrreperiode. gibt

Rechtsbeistiinde und publiziert MiBsta’nde.

Parallel dazu begann sie den Aufbau eines

internationalen Netzwerkes zu Unabhangig-

keitsbewegungen, vor allem zu afrika-

nischen. 1961 wurde das erste Parteibilro in

Kairo ero'ffnet, im Dezember - direkt nach

Tanzanias Unabhiingigkeit — das in Dar es

Salaam, welches bis in die 70er Jahre das

HauptquartierderSWAPO-Exilpolitikwird.
Enge Beziehungen wurden zu Ghana (unter

Nkrumah) und seit 1962 zu Algerien ge-

kniipft. In diesen vier Landem begann auch

die Ausbildung der ersten Guerillakéimpfer

der SWAPO.

Auch bei der f'Lir die Finanzierung wich-

tigen, 1963 gegriindeten “Organization of

African Unity” (OAU) kann sich die SWA-PO

gegen'uber der SWANU durchsetzen. Die

SWANU hatte im Ausland immer weniger

Mitglieder; zudem bestand sie fast aus-

schlieBlich aus Studentlnnen und Intellek-

tuellen, die sich im chinesisch-sowjetischen
Konflikt eindeutig auf die chinesische Seite

stellten. Die SWAPO dagegen war bemiiht,

sich nicht zu polarisieren, sondem integrativ
zu wirken. Nach der Durchsetzung gegen-

iiber der SWANU und der Anerkennung

durch die OAU als Vertreterin des nami-

bischen Volkes konnte sie sich auch bei der

UNO, vor allem dem “Rat f'ur Namibia”, als

alleinige Vertretung des namibischen Vol-

kes durchsetzen.

Ab 1962 traf die SWAPO die definitive

Entscheidung fur den Guerillakampf und

beschloB zugleich ein akademisches Pro-

gramm zur Bildung einer Fuhrungselite. In

Tanzania werden erste Guerillakampfer der

“Namibian Liberation Army” (splatter:

People’s Liberation Army of Namibia

(PLAN)) ausgebildet und gelangen Ende-

1964 nach Namibia. Die Arbeit und der'

Kampf der SWAPO unterlagen Vielf'altigen.

Schwierigkeiten: Reise- und Versammlungs—
verbote, Verhaftungswellen und Spionage

erschwerten dlie politische Arbeit in Nami-

bia erheblich. Die militarische Ausriistung

und logistisches Vorgehen in den ersten

Jahren waren eher durftig (1969 hatte die

SWAPO 1 LKW, 19701 Jeep von der OAU

bekommenl). Versorgung und Nachschub

iiber die angrenzenden Lander (Angola und

Zambia) waren schwer durchzufiihren. Zu—

dem betrieben Portugal und Siidafrika ge-

meinsam effektive Counterinsurgeny gegen

die SWAPO und die sildangolanische
UNITA.

Die Kommunikation zwischen “interner”

(in Namibia befindlicher) und “extemer”

Parteiffihrung war 'auBerst schwierig. 1966

wurde die SWAPO offiziell verboten und

ihre Arbeit muBte noch mehr als bisher im;

Untergrund stattfinden....

Die Verschéirfung der

Situation in den 70er Jahren;

Seit den 70er Jahren verscharfte sich die

gesamte Situation in Namibia.

Die internationale Unsicherheit des Status

hatte den Abzug von Kapital bewirkt. Der

Preisverfall von Rohstoffen beschleunigte
die wirtschaftliche Krise. Eine wachsende

Opposition machte sich mit Streiks und

Studentenprotesten bemerkbar. Ab 1975

verst'arkte die SWAPO den Guerillakrieg.
Die Verarmung der afrikanischen Bev'olke-

rung bis zur Massenarmut wuch‘s stetig an:

1986 lebten 2/3 der afrikanischen Bevolke-

rung unter dern Existenzminimum. S‘udaf-

rika erwies sich als unfahig, ein stabiles

Regime zu etablieren. Das Job-Reservation—

System hatte zu einer Masse ungelemter

Arbeiterlnnen gefiihrt; qualifiziertere Leute

wurden gebraucht; aber mit seiner destruk-

tiven Politikgarantierte Slidafrika nicht mehr

die Interessen multinationaler Konzerne, die

langfristig qualifiziertere Leute brauchten.

Siidafrika brauchte immer mehr Geld, um

“weiBe” Geh'alter und die der herangezo—

genen afrikanischen Mittelklasse zu finan-

zieren, die duréh die Aufblahung der Home—

land-Burokratie und pseudo-inteme Regie-
rungsapparate entstanden waren. Die Militar-

ausgaben stiegen rasant: von 1 Million Rand

pro Tag 1980 auf 4 Millionen Rand pro Tag
1987. Den dafiir notwendigen Steuerer—

hohungen stehen verschleierte Gewinne der

multinationalen Konzerne gegeniiber.

Sfidafrikas

neokdloniale Strategic und

der Beginn der

Dekolonisation

Siidafrikas “interne Losung”

Sildafrikas Weigerung, Namibia in die

Unabhangigkeit zu entlassen, korrelierte his

in die 80er Jahre mit den Vorstellungen

westlicher Politiker, das ganze sfidliche

Afrika geriete durch ein “kommunistisch”

regiertes Namibia ins Rutschen. Zweifels—

ohne hatte die SWAPO bei freien Wahlen

60-80% der Stimmen erhalten. So verfolg-
ten die USA, und in deren Windschatten

GroBbritannien, Frankreich und die Bundes-

republik, da sie an der UNO—Anerkennung
der SWAPO nicht vorbeikamen. die Strate-

gie, die SWAPO zu immer mehr Zugestand-
nissen hinsichtlich einer westlich-kapitalis-
tisch orientierten Regierungsform zu dran-

gen.

Sildafrika seinerseits forcierte quasi im

Alleingang, und ab der Reagan-Regierung
in den USA mit erheblichem Rilckenwind,

eine neokoloniale Herrschaftsform.

Diese sogenannte “interne Losung"zie1-
te darauf ab, gem'aBigte Fiihrungsgruppen

der afrikanischen Bevolkerung zu fordem

bzw. ilberhaupt erst zu bilden. So sollte,

ohne soziookonomische Veranderungen und

ohne Abweichenyon der Homelandpolitik,
durch eine formelle Unabh‘angigkeit nach

siidafrikanischen Vorstellungen der inter—

nationale Druck sowie die Macht' der

SWAPO abgefedert werden. S ildafrika setzte

nach ethnischen Kriterien Vertreter von elf

Bevolkerungsgruppen zu einem “Advisory
Council” zusammen, das 1975 in der ehe-

maligen Tumhalle von Windhoek (daher

“Turnhallenkonferenz”) Verfassungskon—
ferenzen abhielt. Diese “Verfassungskon-
ferenz” war ganz offensichtlich eine Farce:

alle Entscheidungen bedurften der Zustim-

mung des siidafrikanischen Parlamentes,

spater des sudafrikanischen Staatsprasiden-
ten.

SWAPO, SWANU und einige andere

kleine Gruppen lehnten diese Pseudo-Ver—



tretung ab. Mitarbeiter der Turnhallenkon-

ferenz wurden kollaborierende Hauptlinge
sowie die Homeland—Bfirokratie, die sich

immer mehr Siidafrika angenahert hatte.

Auch die urspr'flngliclioppositionelle NUDO

unter dem Herero Kapuuo (1964r gegrfindet
als Abspaltung von der SWAPO, National

Unit ofDemocratic Organization) beteiligte
sich nach gescheiterter Annaherung an die

SWAPO daran. Kapuuo selbst war bis zu

seiner Ermordung 1978 Prasident der

“Demokratischen Turnhallen Allianz"

(DTA)....Die DTA errang bei den Pseudo—

Wahlen im Dezember 1978 die Mehrheit.

Ein von der SWAPO organisierter Boykott

miBlang....[dieDTA bildeteSiidafrikaserste

Marionettenregierung in Namibia, die 1983

scheiterte] ...Die Politik der westlichen

Lander angesichts Siidafrikas “interner

Losung" bestach durch Uneindeutigkeit.
Einerseits traten sie fiir die Unabh‘angigkeit
mit UN-kontrollierten Wahlen ein (Resolu—

tion Nr.385 des UN-Sicherheitsrates vom

Januar 1976), andererseits verhinderte ihr

Veto effektive Sanktionen gegen S'L'ldafrika...

Mitder Resolution 435 war zwar im Novem-

ber‘l978 das Verfahren fiir UN—kontrol-

lierte Wahlen festgelegt worden, anderer-

Die SWAPO in den

70er Jahren

Die SWAPO hatte eine schwere Partei-

krise fiberstanden, die durch die Kritik der

“neuen Guerilla” an den alten Komman-

deuren entstanden war. Dabei konnte sich

die alte F'Lihrungsspitze um Nujoma sowohl

gegen'uber der “neuen Guerilla” durchsetzen,

als auch gegeniiber zu weitgehenden Kom-

promissen bereiten Leuten wie Shipanga

(daraufhin Abspaltung: SWAPO-D).... Die

seits tolerierten die westlichen Lander die

einen Monat spater stattfindenden “inter-

nen” Wahlen.

Internationale Anerkennung blieb der

siidafrikanischen DTA—Marionettenregie-
rung jedoch immer versagt .....

gk_d

UNO hatte die SWAPO erheblich aufge-
wertet. Dazu kam, seit der Zusammenarbeit

mit der angolanischen MPLA-Regierung,
eine bessere Ausgangsbasis f'Lir den milita-

rischen Kampf. ...Repressions- und Verhaf-

tungswellen in Namibia und — als Folge der

Geheimverhandlungen Sijdafrikas mit

Zambia ab Mitte 74 - Zerstorungen zam-

bischer Guerilla-Basen der SWAPO, zus‘citz-

liche Kampfe mit der seit Oktober 75 von

SUdafrika-Truppen unterstijtzten UNITA

fijhrten jedoch dazu, daB die SWAPO di—

rekte Erfolge hochstens auf der diploma-
tischen, intemationalen UNO-Ebene er-

reichte.

Mehr Zeit fiir Siidafrika
- Das Junktim

Siidafrika hatte es immer wieder verstan—

den, Verhandlungen Liber die Resolution

435 zwischen der SWAPO, der “Kontakt—

gruppe” (Vertreter der USA, Kanadas,

GroBbritanniens,Frankreichs und derBRD)
und sich zu verzogem bzw. zum Scheitern

zu bringen. MaBgebliche Unterstiitzung
erhieltSudafrikaab November 1980 von der

Reagan-Regierung, deren Politik die “Kon-

taktgruppe” dominierte. Die, Interessen

Siidafrikas sollten “Starker beriicksichtigt”,-
die SWAPO nur unter restriktiven Bedin-

gungen in Namibia zugelassen werden und

Verfassungsgarantien hinsichtlich “Minori-

t'atenschutz” und “Eigentumssicherung”
abgeben. Die USA flihrten bilaterale Ge-

spra'che mit Siidafrika und entwickelten ein

“Junktim”, das bis 1988 Vorbereitungen fiir

freie Wahlen blockierte.

Dieses Junktim koppelte Wahlen in

Namibia an den Abzug der kubanischen

Truppen in Angola. Sowohl die USA als

auch Slidafrika versprachen sich von einem

Abzug der kubanischen Truppen eine De-

stabilisierung der Ausgangsbasis der

SWAPO und der Guerilla-Lager des ANC

in Angola als auch derangolanischen MPLA-

Regierung. Gemeinsam hatten sie die

UNITA militarisch gestiitzt; die UNITA war,

‘nachdem sie schon fast zerschlagen worden

war, vom sijdafrikanischen Geheimdienst
als Ergéinzungsarmee wiederaufgebaut wor—

den.

Der Verfassungsentwurf

Seit Anfang der’ SOer Jahre ging die SWAPO

weitgehende Kompromisse ein, wohl um

die Verhandlungen zu beschleunigen und

die Festigung neokolonialer Strukturen zu

begrenzen. Dabei diirfte das entscheidenste

Zugestiindnis in der Zustimmung zu den im

Oktober 1981 durch die Kontaktgruppe
vorgelegten Verfassungsprinzipien liegen.
Darin werden westliche parlamentarisch-
demokratische Prinzipien mit erheblicher

Einschrankung der Souveréinitéit Namibias

festgeschrieben,diedenStatusder“Wechn“

weitgehend sichem sollen.

- Wahl einer konstituierenden

Versammlung mit fairer Repriisen-
tation “der unterschiedlichen Grup-

pen,diedasVolkvonNamibiarepréi-
sentieren”, und Annahme einer Ve‘r—

fassung, die die hier genannten
Grundsatze enthalt, mit einer 2/3-
Mehrheit.

-

Supremat der Verfassung und eine

genaue Festlegung des Verfahrens

fijr ihre Anderung;
-

eineinklagbarerGrundrechtskalalog.
der neben pers'dnlichen Freilieits—

rechten, Meinungs- und Versamm—

lungsfreiheit, Schutz vor Diskrimi—

nierung etc. auch den Passus emliiilt:

“Recht auf Schutz vor willkiirliclier

Enteignung des Privateigentums oder

Enteignung ohne sofortige und ge-
rechte Entschadigung”;

- Gewaltenteilung;
- “periodische ...und echte” Wahlen

mit einem Wahlrecht, das “entweder

durch proportionale Reprasentation
oder durch eine angemessene Fest-

legung der Wahlkreise oder durch

eine Kombination von beiden" eine

“faire” Reprasentation sichert;
— Verbot rijckwirkender Strafgesetze;
- freier und gleicher Zugang zum

offentlichen Dienst;
-

Zulassung privater Institutionen im

Kultur—, Erziehungs-, Gesundheits-

und Sozialbereich;
—

Festlegung von Verwaltungs- und

finanziellen Kompetenzen fiir ge-
wahlte regionale und lokale Organe;

- zusatzlich zu diesen Prinzipien wur-

den MaBnahmen zur Neutralita'ts-

sicherung, die vor allem auf das

Verbot von Stiitzpunkten dies ANC

auf namibischem Territorium ab-

zielen, und die Regelung, daB die

Regierung eines unabhangigen
Namibia (auBer im akuten Verteidi-

gungsfall) auslandische Militarhilfe

nur mit Zustimmung des UNO-

Sicherheitsrates in Anspruch nelimen

darf, ins Gesprach gebracht.
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Die SWAPOauBertezwareinige Bedenken,

stimmte diesem Entwurf aber noch im

November 1981 grundsiitzlich zu....

Siidafrikas 2. Anlauf zu einer

“internen Lfisung”

Mitllerweile gelang es Siidafrikaeine “Viel-

Parteienkonferenz (MPC) als “Ubergangs-

rCgierung der nationalen Einheit” (TGNU)
zu installieren. Darin finden sich auch Par~

Ieien wieder, die ehemals konsequente

Gegner Siidafrikas waren: die SWANU und

die SWAPO-D. MiI der Labour Party (LP)
und der DTA (der 1 1-Parteien-Allianz,

Turnhalle) der NP und der Rehoboth Free

DCmocraIic Party (RFDP) bemiihte sie sich

(erfolglos)sei1i11rem Bestehen (17.6.1985)
Um internationale Anerkennung....

Die Unterstiitzung der “Ubergangsre-

gierung” durch die namibische Bevolke—

rung wird auf 20—30% geschiitzt.... Dem

Versucli der “Ubergangsregierung”, sich als

liberal darzustellen, slehen Tra‘nengas, Poli-

zeiknijppeleien, Verhaftungen und Zensur

gegenUber. Diskriminierung, offiziell Ende

dcr 70er abgeschafft, ist an der Tagesord—

nung. Neben der TGNU baut Siidafrika

kollaborative SIrukturen aus,... dazu zéihlen

die SWA Territory Force (SWATF) und die

SWA Police (SWAPOL)...

Entscheidene Bedeutung der siidafrika-

nischen Destabilisierungsstrategie eines

unabhiingigen Namibias haben folgende

Fakloren:
- Namibia wird von Siidafrika eine

liohe Verschuldung iibemehmen

- DieReformdermonstrbsenAdmini—
slration wird teuer sein. 1985 gab es

43.884staalliclie Aiigcstellte-20.804
in der zemralen Vcrwaltung und

23.080 in den Homeland—BUr-okra-

tien. Damit hat Namibia auf 22 Bin-

Wolinerlnnen je eine Verwaltungs-

Radikal gegen die

Exiremisten der Mitre

kraft. Daruberhinaus sind viele

Schliisselpositionen mit Siidafrika-

nem besetzt, deren plotzlicher Ab-

zug emste Probleme bringen wird.

- Das relativ hohe Einkommen der

“black elite” (MPC) wird bei Beibe-

haltung groBe Steuerproblemé, bei

Entzug politische Probleme verur-

sachen.

~ Das Schienennetz als wichtige Infra-

struktur ist komplett von S‘udafrika

abhangig.
- Mit Walfish Bay behfilt Sudafrika

eine wirtschaftliche und militarische

Festung, von der aus sich das ge-

samte Land kontrollieren laBt. Von

dort aus ist die siidafrikanische Armee

innerhalb von 3 Stunden in Wind~

hoek. In Walfish Bay ist der einzige
Tiefseehafen Namibias, 9/10 des

AuBenhandels werden fiber Walfish

Bay abgewickelt. Darijberhinaus

bleibt als Staat im Staate das 21.000

‘km ,groBe Sperrgebietder“Consoli-
dated Diamond Mines”, einer Toch—

ter des De Beers Konzerns. erhal-

[61]....

Freiheit 1989/1990??

.. Internationale Sanktionen, die erstmals

1987 wirksam wurden, der Verfall des Gold-

preises sowie die Versch'arfung der Verha‘lt-

nisse in S'Lidafrika (40% Arbeitslosenquote
bei den Afrikanem!) haben zur Forcierung
der Verhandlungen fiber Namibia in den

letzten zwei Jahren beigetragen. Trotz ver-

schiedenster Versuche Siidafrikas, die Ver-

handlungen wieder einmal zu verzogern oder

zum Scheitem zu bringen, muBte es einer

“Losung” zustimmen - zumal es interna-

tional mehr und mehr isoliert isl.

So wurde am 22.12.1988 von Angola,
USA und Sudafrika der Vertrag ’iiber den

Abzug der kubanischen Truppen sowie die

MflNAlSlelllllli
FUR POllTlK, WIRTSCHAFT UND KUlTUR

Reduzierung und der Rijckzug der sijdafri—

kanischen Armee unterzeichnet. Damit trat

am 1.4.1989 die Resolution 435, elf Jahre

nach ihrer Verabschiedung in Kraft! Im

November 1989 werden jetzt zum ersten

Mal in der Geschichte Namibias “freie”

Wahlen stattfinden. Doch angesichts der

immer noch massiven siidafrikanischen

Pr‘asenz kann das Wort “frei” nur in An-

fiihrungszeichen stehen.

Anmerkungen:

1 Vgl. Wolfrum, Riidiger u.a. (Hg):
Handbuch Vereinte Nationen, Miinchen

1977, S.273f; ausschlieBlich ehemals

deulsche Kolonien wurden zu C-

Mandateni Westsamoa, von Neuseeland

verWaltet, wurde 1962 unabhiingig;
Neuguinea. von Australien verwaltet,

1975 unabhiingig; Nauru, urspriinglich
von GroBbritannien, Neuseeland und

Australien zusammen verwaltet, wurde

nach japanischer Beselzung 1947 unter

UN—Treuhandschaft geslellt und 1968

unabh'zingig; darfiberhinaus waren die

ehemals deutschen Inseln im Pazifischen

Ozean C-Mandale.

2 vgl. Nachtwei, Winfried: Namibia. Von

der anlikolonialen Revolte zum

nationalenBefreiungskampf.Geschichte
der ehemaligen deutschen Kolonie

Slidwestafrika. Mannheim 1976, 8.72:

Dag Treuhandsystem der UNO

unterschied sich grundlegend vom

Mandatssystem des Volkerbunds.

Umerschiede zwischen A—, B- und C-

Mandalen gab es nicht mehr; fiir alle

Gebiete wird Unabhiingigkeit anvisierl.

Der Treuhandrat ist ein Hauptorgan der

UND und hat somit mehr Autoritiil

erhalten.

Photos Umbruch Bildarchiv
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Klaus Seitz/Michael Windfuhr:

Landwirtschaft und

Welthandelsordnung
Handbuch zu den Agrarverhandlungen der Uru-

quay-Runde im GATT. Verlag Dienste in fiber

see, Hamburg 1989,2113 3.

Der lWF- und Weltbankgipfel in Berlin im Herbst

1988 machte u.a. erneut auf ein Thema aufmerk-

sam, das sonst eher marginal wahrgenommen
wird. Gemeint sind Entwicklungen und Perspek-

tivenvon Landwirtschaft,AgrarhandelundAgrar-

politik auf nationaler, EG- und Weltebene.

Wir stehen heute vor einer Situation, die das

Verhaltnis von Erster- zu Drifter-Welt zu einem

aulSergewfihnlichen RisikofaktorwerdenlalSt,der

in seiner Brisanz in nichts dem Ost-West-Konflikt

oder globaler Umwaltzerstb‘rung nachsteht.

lm Kontext dieser Diskussion gewinnt der

Teilaspekt Landwirtschaft und Agrobusiness
zunehmend einen zentralen Stellenwert. Dieses

sogenannte Agrobusiness ist zunachst einmal

gekennzeichnetdurchdenWiderspruch,daBauf
der einen Seite weltweit eine Schwemme von

Agrarprodukten vorliegt, andererseits der Nah-

rungsmittelkonsum im Zeitraum von 1984-1986 in

55 Landern zurfickgegangen ist. Dieserlrrsinn ist

Ausdruck einer globalen Agrarkrise, die Seitz/

WindfuhrmitderTheseerkléiren,dal$die Existenz-

krise von Millionen von Bauern und die

Ernahrungskrise von Millionen von Menschen

"durch ein‘Zuviel denn durch ein Zuwenig an

LEA,

internationalem Agrarhandelverursa chtwurde".

(8.20)

A15 Beleg dieser These wird angefijhrt, dalS

einerseits die landwirtschaftliche Produktion in

Industrielandern nur noch einen sehr geringen
Anteil am Volkseinkommen hatlBRD 1987: 1,11%),
andererseits derWeltagrarhandel von den Indu-

strienationen beherrschtwird (1987 fiberrundete

erstmalig die EG den bisherigenWeltagrarexpor-
teur Nr.1 USA).

D.h. es fand in den letzten Jahren ein Struk-

turwandel statt, der auf der einen Seite zu einem

Bauernsterben filhrte,jedoch verbunden -

para-

doxerweise -miteinerSteigerung derNahrungs-
mittelproduktion insgesamt und andererseits zu

einerExpansionderErnahrungsindustrieunddes
Agrarhandels.

Mit anderen Worten: Die Uberproduktion an

landwirtschaftlichen Produkten fUhrt zu einem

Bauernsterben und gleichzeitig zum Profit der an

der Verarbeitung und am Handel beteiligten In-

dustrie. Die Landwirtschaft ist heute weltweit

mehrdennje eingebundenin ein”internationa|es

Handelskarussel", bei dem sie das schwachste

Glied ist. Hinzu kommen sinkende Weltmarkt-

preise durch das Eindringen der E8 in den Welt-

markt (mit subventionierten Tiefstpreisen), die

zum Verlust von Absatzmarkten fijr Dritte-Welt-
La'nder fiihren. Dies hat wiederum eine weitere

Verarmung, sprich Verschuldung dieser Lander

Photo: Graffiti

zur Folge, die bei ihren Exporteinnahmen oftmals
bis zu 2/3 von Agrarexporten abhangig sind. Die-
se Probleme sind zu einem zentralen Thema der

Uruquay-Runde des GATT (seit 1986) geworden.

Das "Allgemeine Zoll— und Handels-

abkommen” (GATleurde 1947 auf Initiative der

USA initiiert und bescha‘ftigt sich seitdem in

mehreren Runden mit zentralen Welthandels-

themen (1988 umfaEte das GATT 96 Vertrags-
staaten,davon 74Entwicklungslander).Program-
matisch gesprochen ist das GATT "der Versuch,

iiber eine weltweite vertragliche Vereinbarung

entsprechende Rahmenbedingungen fiir eine

internationale Handelsordnungabzustecken und

damit die Berechenbarkeit und Kontinuitat des

Welthandels unddernationalen Handelspolitiken
zu gewa'hrleisten" ($.50)

Was nun die neueste GATT-Runde betrifft, so

geht es wieder einmal um die "Miniimierung der

internationalenHandelskonflikteimAgrarbereich
und (zielt) damit auf eine Neuordnung des Welt-

agrarhandels" (8.14) Nach SeitzNVindfuhr ($.81)
mull man derzeit jedoch bereits von einer Krise

der GATT-Verhandlungen sprechen, ausgelfist
durch eine neue Form von Handelsprotektionis-
mus und Handelshemmnissen: “Der bisherige
Trend zur Aufhebung von Handelsrestriktionen

hat im Zuge wachsender binnenwirtschaftlicher
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Probleme der einfluBreichsten GATT-Mitglieder
eIne Kehrtwende erfahren" (8.80). Aufden Punkt

gebracht heilSt dies, daB derzeit der gro'lSte Teil

weltweiter Handelsgeschéifte im Agrarbereich
nicht vom Liberalisierungsprinzip der GATT be-

troffen sind. Noch ein andererwunder Punkt des

GATT wird immer offensichtlicher: Obwohl fiber

2/3 derMitgliederEnoNicklungsla'ndersind,istihr
Welthandelsanteil von ehemals 30% auf derzeit

BtWa 20% gesunken, was in Weiten Teilen den

GATT-Verhandlungen und —Regelungen zuge-

sehrieben wird, wo letzrlich "nur" ordnungspoli-
trsche Vorstellungen der Industrienationen ver-

treten werden, so dais die Theorie des Freihan-

dels Ideologie ist, insofern sie die lnteressen

einzelner (d.h. der lndustrienationen) als das ln-

teresse aller ausgibt. "So atmet das GATT mehr

denn je den Geist des friihen Manchester-Kapi-

talismus, dem es entsprang" (8.114)
Ziel derAgrarverhandlungen im Hahmen der

Uruquay-Runde ist eine Starkere Liberalisierung

des Handels mitlandwirtschafllichen Erzeugnis-
sen. Damit steht dieser Bereich im SpannunQS‘
feld der Forderung nach einer bedingungslosen

Liberalisierung einerseits und der Starkung bis-

herigerSonderabkommen(diebereitszunehmend
iiir den Agrarsektor zur Anwendung kommen)

andererseits, d.h. der Kontroverse zwischen

Freihandel und Protektionismus. Fiir Seitz/Wind-

fuhr bedeutet dies, den Streit um “die QTUHd'

satzliche Stellung und Funktion der Landwirt-

Schaft im Rahmen der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung" (5.14)

For beide Autoren, die iibrigens seit Jahren

Professionell oder ehrenamtlich im Bereieh der

Bntwicklungspolitischen Bildungs- und Ofient-

lichkeitsarbeit tétig sind, riickt gegen Ende des

Buches und sozusagen als kritische SchluBsteI-

lungnahme neben dem 6konomischen Blick die

dkologische und regionale Perspektive in den

Vordergrund: ”Eine Umorientierung wirtschaft-

licher Entwicklung hin zu einer dkologischen und

Eigensténdigen Regionalentwicklung ist

unumganglich..."(S.165l

Am Ende ihrerAnalyse, die einen Handbuch-

Charakter hat, werden zahlreiche kritische

Stellungnahmen von Organisationen, die aulSer-

halb der GATT-Verhandlungen stehen, doku-

mentiert. Es ist den beiden Autoren hoch anzu-

reChnen, dais es ihnen gelungen ist, einen so

komplexen Sachverhalt wie die GATT-Runde

aUfzudr'ciseln und dabei eine Sachlichkeit zu

b6Wahren, die ihnen sicher nicht immer leicht

Qefallen sein diirfte.0hnePolemik undmitschar—

f9” Und kenntnisreichen Aussagen und Thesen

k0mmen die LeserbeiderLektiirezu dem SchluB,

dag mit der derzeitigen GATT-Runde
- unter

Ausschlue der Uffentlichkeit - zentrale Weichen

fUr den Welthandel der 90erJahre gestelltwer-
d9” UHd gleichzeitig fiber das Schicksal des

WeltWeiten Agrobusiness
- und damit auch fiber

nationale und regionale Agrarstrukturen
- ent-

SChieden wird.

Ergii'nzend zu diesem Wichtigen Band soll

atJschlielixend auf zwei Schriften zum selben

Theme hingewiesen werden, an denen Klaus

Seitzz ebenfalls mitgearbeitet hat und die als

rlterrichtsmaterialien fiir die schulische und

WBErschulische entwicklungs- und agrarpoli-

t'SChe Arbeit konzipiert wurden:

K.F.8chade/K.Seitz/D.Streitenfeld: Hier Bauernot

- dort Hungerstod‘ Auswirkungen der EG-

Agrarpolitik auf die Landwirtschaft in Europa

und die Dritte Welt. Dritte Welt-Information-

epd 5-7/88 (Arbeitsbléitter der Redaktion

Entwicklungspolitik des Eve Pressedienstes).

Frankfurt 1988

E.Begander/K.Seitz: Zwlschen Hunger und

Uberschiissen. Agrarpolitik und Entwick-

lungspolitik im Widerspruch. Deutsches

lnstitutfflrFernstudien an der Univ.Tiibingen.

Tiibingen1989

U/rich Klemm

Paul Geiershach:

Warten his die Ziige wieder

fahren

Ein Tiirkenghetto in Deutschland

mit einem Vorwort von Giinter Wallrafi

Dieter Mink Verlag.

Berlin 1939, 4205., 25.-DM

15 Monate lang lebte Paul Geiersbach irgendwo

im Ruhrgebiet in einem vollig heruntergekom-

menen lndustriearbeiterviertel, indem fast aus-

schlielSlich tiirkische "Mitbiirger" leben - sein

Buch bringt die erste Beschreibung eines "Tu'r-

kenghettos" von innen.

"Paul Geiersbach beschonigt nichts und zeich-

net so auch die Schwa'chen und menschlichen

Fehler seiner tiirkischen und kurdischen Nach-

barn auf,aberdas geschiehtzumeistnachsichtig,

freundlich, mit Gespiir fiir Komik, und dient so

ebenfallsdem Abbauvon Vorurteilen.Er|ehrtuns

besonders auch angst- und aggressionsfreier

mit dem Fremden und den Fremden umzugehen,

was hiervor allem die gléubigen Muslime und ihr

Islamist.Ermachtsich nichtzu deren Fiirsprecher,

scheut sich auch nicht, uns die fundamentalis-

tischen Strengglaubigen unter ihnen in ihrer

ganzen Engstirnigkeit und aggressiven Intole-

ranz vorzufiihren, aber er entteufelt, entdemo-

nisiert sie, indeml er hinter dem ideologischen

Putz ihr, ‘mensohlich-allzumenschliches Antlitz

sichtbar macht'.

AberGeiersbach nimmtsichauch die Gegen»

seite vor, die Deutschen aus der Nachbarschaft
des Viertels, wo er bei den sogenannten ein-

fachen Leuten ebenso wie bei 'Gebildeten' auf

Verstandnislosigkeit, Fremdenhals bis offenen

Rassismus stdBt.....

Geiersbachs einf‘dhlsame Reportage ist mei-

nes Wissens der erste Versuch, eines der so

zahlreichen Tiirkenviertel in Deutschland zu

beschreiben — ein langst schon fa'llig gewesenes

Unternehmen,denn dieseTiirkenvierteloder,wie

Geiersbach sie zutreffend nennt, Tiirkenghettos

kdnnten schon bald die neuen'Jurden’-Ghettosin

Deutschland sein - die 'Reservate’ ffir eine sozial

verachtete undausgegliederte ethnisch-religiose

Minderheit - und als solche dann nach privatem

oder offentlichem Bedarf die neuen Zielscheiben

forgesellschai‘tlicheAggressionenfiprich'Volks-
I"

wut .
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Repfint1-1fl,

Hrsg. von Udo Koch u‘nd Klaus Decker. mit

einem Vommrt von Knofo: Antiquariat Re:-

printllerlag, Berlin 1989; 120 S.. Westberlin:

36,36DM, 3RD 313,3GDM. Ostlgermanien: 2

Jahre Bautzen. 300 Exemplare Vorzugsaus-
gabe. edler und teurer, mit 5 A—2 Postern

(Leila Khaled, Balkunin, Petra Schelrn u.a.)

"Die gro‘lSte Undergroundzeitung Deutschlands".

Heimilich n'eihert sich die heilige Flamme der

hungrigen Lunte - noch ein paar Millimeter - fizz!

Die “Archivare der Bewegung" haben wie-

der zugeschlagen, ein vergilbtes, von Mausen

angefressenes Reliktvonheim'lichen Fetischisten

geraubt und in die Menge einer desorientierten

Linken geworfen.
FIZZ — das Zischen beim Anziinden, soII den

Anarchos und Anarchas ihre verdra'ngte Lunte

wiedergeben-undwenn esanirgendetwasfehlt,
dann ist es genau dieses Zischen. Und wie es in

einem Kunstwerk im "Zeitalter seiner Reproduk-
tionen" so geht,tauchtes 20 Jahre spaterwieder

auf, den Archivaren des Blues und dem vor kur-

zem herausgegebenen LINKECK-Reprint (Karin

Kramer-Verlag) folgendLWievieIe Berge Papier,
von Mythen dicht umwoben, schmachten noch

im Keller und diirsten nach Licht?

FIZZ erschienvon Anfang bis Ende 1971,nach

LINKECK, Charly Kaputt und der alten Agit883. 10

Ausgaben nur, wovon 9 verboten wurden, nach-

dem sie staatsanwaltlich rezensiert worden

waren. Uber den Gebrauchswert von Reprints

IielSe sich streiten, aber nehmen wir sie sozu-

sagen aIs Zeitmaschine, rasen vorbei am IWF-

Gipfel in Berlin letites Jahr, 211.87 Startbahn-

West,Reagan—Demo 82, Stammheim, "Deutscher

Herbst", 1971 - alles aussteigen!
Wir sehen die Linke, die Welt, die Politik\

durchdieAugenundZeichendesBerIinerUnter-
'

grunds.
"Der ganze Mensch Vibriertim Rhythmus der

revolutionaren Frequenz: turn on, tune in, drop

out.

Es gibtnur ein Zuriick, das angebotene Stiick

Kuchen zuru'ck in die Fresse der Herrschenden:

WironIen die ganze verdammte Backerei,"

so Iauten die Rauchzeichen von Knofo im

Vorwort.

Es ist die Zeit des Blues, der umherschwei-

fenden Haschrebellen, der Kifferbefreiungsfront
'

und der geheimnisvollen "Schwarzen Zellen".

Revolutionare Subjekte: ein Biindnis aus Lehr-

Iingen, Studentlnnen und Arbeiterlnnen, oder zu

revoluzzioniernde Objekte, die sich

verselbstandigten und aufdie Kadergruppen pfif-

fen. Stattdessen wurden sie weder Hippies noch

Yuppies,sondernYippies.Aberwiewurdemensch
ein Yippie?

"Wirwaren unheimlich high und daherin der

".,Lage dem Problem logisch beizukommen"

Es ist eine Youth--Flevolution, eine Revolution

derJugend. Gib mirein "Y’ Es isteine internatio-

nale Revolution. Gib mir ein "”I. Die Leute, die

daran beteiligtsind, suchen Sinn, Spals, Rausch -

kurz das, was man eine Party nennt. Gibt mir ein

“"P (Aus: Jerry Rubin: Do it!)

Youth International Party. Unterstiitzt wurde

diese proletarische Avantgarde durch eine Nutz-

pflanze mit dem Namen Cannabis, die seltsame

Metamorphosen wie Haarwuchs und Farben-
‘

pracht ausloste. Folgerichtig wurde die FIZZ von

der Yippie-Fraktion immer bekifit gemacht.
“Deshalb ist FIZZ immer wieder gut," versicher-

ten die Genossen in der Nr.4

Das ist aber noch nicht alles; zur Garnierung
gesellte sich noch Papa Bakunin,deralswunder-
schones Plakat Iieblich dreinschaut und geknu—
delt werden onIte. "Bakunin is back in town"

wurde seine Wiederauferstehung gefeiert und

kurzerhand, am 1.Mai 71, wurde der Karl-Marx-

Platz zum Bakunin~PIatz umbenannt, nahe dem

U-Bahnhof Jimi—Hendrix-Allee. Heute kann man

sie vergeblich suchen, da sich 20 Jahre

Geschichtsschleier auf sie gelegt haben.

Im FIZZ-Reprint lassen sich noch einige re-

volutionare Frequenzen mehrfinden. Sie wurden

in d_erMusikgesucht,in den Konzerten,dieTerrain
der Bewegung waren. Der Kampf gegen die

Musikmaschinen und -fabriken,wie Deep Purple
oder Grand Funk, die mit ihren tausendfach ein-

geiibten Rhythmen die Uhren kanalisieren onI-

ten. Die Musik muISte anders sein, wie ”MC 5"

beispielsweise.
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"Und die Musik beginnt im Kopf zu schmel-

ZBn, siedend und neue Formen annehmend. Du

kochst fiber vor SchweiB und Energie, die StoBe

formen sich um zu deinem eigenen, einmaligen

Rhythmus, der eins wird mit der Musik. Sie hfillt

dich ein, du und die Musik. Ein groBes elektri-

Sches und chemisehes Aufwallen. Jetzt kannst

du ffihlen, wie es sein wfirde,jeden Tag auf dem

HohepunkteinesOrgasmuszu|eben.Jetztbistdu
ein Mikrokosmos der Welt. Du bist entfacht.

Brenne!" (Nr.4)

Wirdjetzt endlich deutlich was mit revolutio—

néirer Fre‘quenz gemeint ist? Libido allfiberall.

Apropos Libido, fiber mehrere Ausgaben von

FIZZwurde das"MannheimerPapier”vom Okto-

ber 1969 zur Diskussion gestellt:
"Wie kfinnen wir die psychische Selbstbe—

freiung systematisch in unsere politische Praxis

aufnehmen, und in welcher Beziehung steht die

Selbstbefreiung zur politischen Schlagkrafl?"

Egal wie antiquarisch man FIZZ einschétzen

mag, dieser Text kfinnte heute noch weiterdis-

kutiertwerden, denn "jeder Versuch einer radi-

kalen Befreiung (bleibt) illusionér, wenn er nicht

den politischen Kampf gegen unsere Unter-

drfickereinschlieBt."
'

Dieser Text beweist wie hartnfickig autori-

téreGruppenstrukturensind,dennzwanzigJahre
Spfiter gibt es sie immer noch. Nur werden sie

anders diskutiert: in einer individuellen thera-

peutischenSitzungmiteinemindividueIIenThera-
Deuten, oder in unpolitischen Gruppen mit Grup-

Dentherapeuten.
I
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Aus dem FIZZ—Reprint ist noch mehr zu er-

fahren. In den Texten die den Aufbau der Stadt-

gerilja diskutieren, gelangten die Zeichen und

Symbole, wie Knarre und Bombe, fiber ihren

Fetischismushinaus,springenfiberdenScharten

ihrer Symbolik und werden Realitét, wéhrend die

einen von FIZZ vielleicht weiter Zeitungen pro-

duzierten, bildeten die anderen das libertfire

Pendant zur RAF, "aus dem Blues entstand die

Bewegung 2.Juni". Hier schlieiSt sich die

Geschichte, am Ende der letzten FlZZ-Nr. steht

der schlichte radikale Satz “Was wir brauchen,

mfissen wir uns nehmen!"

Warum es sich lohnt einen Reprint durchzu-

bléttem?

"Wenn sich das verdammte Karussell so

schnell dreht, daBTragodie und Farce nichtmehr

auseinanderzu halten sind; wenn auf—dier-Stelle-

treten als Bewegung miisverstanden wird; wenn

das revolutionére Subjekt die Therapie notiger

als die Theorie zu haben scheint - wenn einem/~
einer stéindig soviel Blfides widerféhrt, dann ist

dasschon maleinen Blickausergangeneswert."

(Knofo)
Ul/i Mamat
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Spanien‘bficher im

Trotzdem Veriag

Paul und Clara Thalmann: Revolution

ffir die Freiheit. Stationen eines politischen
Kampfes. Moskau - Madrid — Paris. Mit

einem Nachwort von Thomas Pampuch
und Erich Rathfelder fiber das Leben der

beiden schweizer Spanienkfimpferlnnen
nach 1955 bei Nizza. Clara und Paul Thal—

mann beteiligten sich in den Reihen der

Kolonne Durruti und der POUM—Milizen

am Bfirgerkrieg. Uber 400 S. 25.-DM

Medienvverikstatt Freiburg (Hg.): Die

Lange Hoffnung - Reise mit Clara

Thalmanii und Augustin Souchy nach

Spanien,‘ 1983. Interviews, Materialien,

Photos. Eine Suche nach Spuren der

spanischen Revolution. 210 S., 19,80DM

Augustin Souchy: Nacht fiber Spanien.

Anarcho-Syndikalisten in Revolution und

Burgerkrieg 1936-1939. Ein Tatsachen-

bericht. Souchy widmet dem Aufbauwerk,

den Koilektiven, breiten Raum. 278 S., 16.-

Michael Schumann/Heinz Auweder

(Hg.): A 135 Barricadas. Triumph und

Scheitem des Anarchismus im Spanischen

Bfirgerkrieg. Das Buch gibt den Kritikern

des CNT-Kurses auf Seiten der Anarch isten

und Kommunisten Raum. Mit Texten von

Rosell (CNT), Varga (PCE), Berneri

(Anarchist), Gorkin (POUM), Souchy
(FAI). Bei dem Text Souchys handelt es

sich um die Erstfibersetzung seiner Schrift

fiber die Maitage 1937.; 212 S., 22.-DM

Thomas Kleinspehn/Gottfried Mergner

(Hg): Mythen des Spanischen Burger-
kriegs. Vortrfige des Spanien-Symposions
der Univ. Oldenburg. U.a. zum Mythos der

Brigaden und Milizen von Patrick von zur

Mfihlen und Wolfgang Haug; zum Mythos
des Anarchosyndikalismus von Walter L.

Bernecker und Rudolfde Jong; zum Mythos
der KP von Michael Rohrwasser; zum My-
thos der Befreiung des Alltags und der

Rolle der Frauen von Karin Buselmeier

und Friederike Kamann. Weitere Beitréige
zur Vorgeschichte des Bfirgerkriegs, zu

Katalonien. zum Baskenland und zur

Linken und ihrem Verhéilmis zu Spanien.
170 S., 22.-DM

Werlnteresse am Gesnmt-Programm hat. fordere

das kommentierle Verlagsverzeichnis an.

Trotzdem-Verlag
Postfach 1159

7043 Grafenau-l

07033/44273
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Das /D-Archiv im IISG Amsterdam interviewte die heutige
Redaktion der illegaien RADIKAL

‘

Anstatt einer Rezension drucken wir ais weiteren Beitrag zur
‘

Zensur- und Zeitschriftendebatte (vgl. SF-30) einen Auszug aus

dem 79-seitigen, schriftlich-gefiihrten Interview, das vollstiin-

dig fiir 5.-DM bestellt werden kann:

Edition ID-Archiv, do A urorA-Vertrieb, Knobelsdaifffstrfl, 1000'

Berlin-19.

ISBN: 3-89408-005-1

ID-Archiv: Seit Herbst ’86 ist die RADIKAL, rein optisch zumin—

dest, von den Auslagen der traditionellen linken Informations- .

NR 132
250 DM und Kommunikationsorte, den Buchladen verschwunden. DieseTE“

Tatsache ist ohne Zweifel ein Erfoig staatlicher Repressions-
strategic. Was hat es bei euch fiir Diskussionen um die oben

genannte Nr.132 gegeben? Wie wurde mit der Repression gegen
die Buchléiden und Wiederverkéiuferlnnen umgegangen. In der

Nr. 1 33 (1987) fin‘det zwar eine 30-seitige Debatte zur Konzep-
tion der Zeitung statt, beziiglich der Repressionswelie gegen
angebliche VerbreiterInnen ist dort jedoch kaum etwas zu fin-

den. Welche Bedeutung hatte fiir die RADIKAL die Auseinun-

dersetzung in bzw. mit den Buchléiden. Das Verh'altnis Buchléi‘
den-RADIKAL ist seit dieser Zeit ja wohl weitgehend von

Ignoranz bzw. Desinteressc gepréigt. Von nicht wenigen wurdc
das Projekt ‘illegale’ RADiiKAL danach als gescheitert betrach—
tet.

'

RAD]: das stimmt. die stimmung war iihnlich wie nach dem prozeB
’84, sehr distanziert. damals hatte sich das dahin verandert, dais
beobachtet wurde, was aus der sache wird. dlas heiBt aber nic‘hI.
daB das projekt ‘illegale zeitung‘ realistisch oder machbal‘

eingescha'tzt wurde.

wenn du etwas als ‘gescheitert’ ansiehst, kannst du dir eine

weiterentwicklung nicht vorstellen. einmal gab es bei vielen* H a3}.

1 “twat: einen vertrauensbtuch nach unseren fehlem bei dem vertrieb der

1.adlka MW 132. dann derkonkrete anlaB, daBdie RADIKAL scheinbariiberI‘anfl'fi
AsonI W“

'

die verteilung zerschlagen War. also wie miissen wir drauf sein.
wenn wir soviel streB und arbeit in eine iliegale zeitung rein—

stecken, die nicht rumkommt. wenn du dich an der erfahrbaren
realit’dt orientierst, scheint es aussichtlos, eine derart breite und
gewachsene struktur wie die buchiaden zu ersetzen. da SpielI
auch eine allgemeine resignation mit rein, denn wenn die buiien
so reinschlagen wie geschehen, wéichst nur selten und spéirliCh
etwas neues. ’84 war es auch so'. da schien es kaum mbglich, (12115
aus einer illegalen zeitung .etwas anderes als ein isolifil‘Ies

untergrundblatt wird.

im prinzip geht es aber um was andereS. der aufwand, die
kraft und das risiko die in eine sache reingesteckt wetden, wird
an dem ergebnis gemessen. und da hatte die radi fiir mancheriei
anspriiche nicht viel vorzuweisen. sie erschien selten, fast nicht

wahrnehmbar, und konnte kaum aktuelle auseinandersetzungen
aufgrcifen Oder zu bestimmten anléissen mobilisieren. auBerdem
wurde sie noch immer stark mit der legalen zeitung vor dem

mus

:nlmnu w: an vufl an! at. ache:



5. juhrgung
s: unkontrolllert

flagrschiine gehen 02'1““
den Ermlttlungsuuss

"ck * cehflhr buuhlt

"P. 93radlka
e schéne Bescherung

Zeitung fiir ein

prozeB verglichen. besonders die metropolenszene,
die auf

aktuellere und bessere informationstréiger zurfickgrelfen kann,
‘

stand relativ passiv daneben, weil die radi dort ka'um einen

3 gebrauchswert hatle.
‘

‘
wenn genosslnnen der zeitung an sich — dem inhalt — meht den

grOBen sinn und nutzen abringen konnen, dann ist das ‘geschei-
tert’ nach so einem schlag verstandlieh. allerdings gab es keine

genauere diskussion, die speziell die RADIKAL zum gegen-

: Stand hatte oder ob eine illegale zeitung als notwendig ange-

sehen wird. insofern haben wir die ablehnende sichtweise sehr
‘

Oberfléichlich und von weit auBenstehend reingekriegt, ‘ahnlich

“'19 das stumme kopfnicken zuvor. wir warden sagen, ffir

‘ bueliladen war wohl die verteilung der radi gescheitert, aber das

‘ kann nicht auf das ganze projekt illegale zeitung ausgedehnt

Werden. es wird so stillschweigend davon ausgegangen, dais
daffir der offentliehe vertrieb zwingend notwendig ist, bloB well
alternative erfahrungen fehlen. die radi war damals die initiative
UHd verantwortung sehr weniger leuIe. auBerhalb der illegalen

V struktur gab es kaum eine basis in einer szene oder bewegurrg,
die sich z.B. kontinuierlich damit auseinandergesetzt, Oder die

‘

Zeilung zur verbreitung eigener inhalte genutzt hatte;
nach der 132 haben wir uns von einigen ansatzen and

hoffnungen grundlegend verabschiedet. es fand em .zremlich
plotzlicher und umfassender bruch statt. ab da gmg es

nicht mehr
allein um diese zeitung, sondern um das 0b und

wre revolutio—
narer propaganda aus der illegalitéit in die 'o'ffentllchkelt.

w11'

, batten mehrere zeitungsprojekte vor augen, dle entwederan
der

repression gescheilert sind und/oder daran:
daB die eigenen

srrukturen sie nichr getragen haben. das gehort zpsammen.
wnr

’

Slanden an einem punkt, den die meisten erst gar mehr erreichen.
'

Wir haben das als so einen geschichtlichen teufelskreis gesehen:
es entstehen fiberall und immer wieder autonome zeitungen.

‘

l6 mehr wirkung sie entfalten und in einer
basis verwunzelt sind,

desto notwendiger werden sie angegriffen. das mulS mcht uber
den 129a laufen, es gibt viele stufen darunter, mlt denen dle

bullen die zeitungsarbeit erschweren konnen und nerven.
ab

. einer bestimmten stufe kann der konflikt nicht mehr allein
von

. der jeweiligen redaktion getragen werden: und das bewuBtsem
in die notwendigkeit autonomer kommumkanonsstrpkturen

ist

auch heme nichl so vorhanden, wie es notwendlg ware. ”,1,”
der

‘

zeir verzwreifdgr du daran, also wenn z.B. beini“fre1raam oder
“S‘bliitllf jede ausgabe immer fadenschemlger knnnnhalrsmrt
wird, die ganze auflage beschlagnahmt wrrd, durchsuc ugglen
Und verfahren folgen. wenn die bullen hartnackig ble1ben.

a

sr
dU sowas nicht lange aus. wiihrend einer neue nr. enlstehtzkannsr
du dir schon aasrechnen, daB sie ebenfalls verboten w1rd.. dle.
arbeit an der zeitung wird dann auch in der legali‘tat zar arbeiran
SIrukturen die sie lragen und schi‘nzen miissen,

s blattle blieb

Z.B. niclns anderes 'Librig, als auf eine auslandische kontakt-

adresse auszuweichen.

V

V *
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aktuelles beispiel ist “sabot” in hamburg. zum prozeB gegen

fritz ist zwar viel und auch offentlich fiber sinn und zweck des

129a gesagt worden. aber das konkrete ziel der repression - der

angriff auf die zeilung - rfickte in den hintergrund. nach dem

urteil beschwerten sich dann die genosslnnen von der sabot fiber

die fehlende unterstfitzung in der szene, und seitdem gibl es die

zeitung nicht mehr. wir denken es hat damit zu tun, daB dlie

kampagne stark an der person von fritz orientiert war, den viele

kennen, und so die hintergriinde seiner einknastung eben aueh in

den hintergrund Iraten. das wird auch daran deutlich, dais er jetzt
in isolation sitzt und von der ehemaligen st'arke drauBen kaum

was 'Librig ist, obwohl sie gerade heute wiehtig ware.

wenn sich genosslnnen jahrelang nicht in die illegalitat
drangen lassen, dann filhren sie einen kampf, der notwendig ist

und nie grundsatzlich aufgegeben werden darf. mit der radi

habenWFdén anderen weg einges_chlagen. naeh der 132 ging es

einfach nur datum, ob dieser andere ansatz eineperspektive hat

und verwirklicht werden kann, oder eben jetzt gescheitert ist.

also nicht allein fiir die radi, sondem stellvertretend ffir einen

gangbaren weg nach der kriminalisierung autonomer zeitungen.
wir haben angefangen, langfristig zu fiberlegen und sind dabei

auf notwendige bedingungen gestoBen, deren verwirklichung
zuvor mehr oder weniger dem zufall Uberlassen wurde.

als erstes: die illegale zeitung kann sich nicht mehr aufeinen

offentlichen verteiler stiitzen. sie muB mit autonomen strukturen

vertrieben werden. wenn solehe strukturen aufgebaut werden

kennen, dann entspricht diese organisierung dem wesentlichen

ziel und selbstverstandnis, die eigenen inhalle auch in die eigene
hand zu nehmen. du verl'aBt dich nicht auf funktionen, die z.T.

gewinnorientiert arbeiten oder wegen ihrer angreifbarkeit be-

stimmte grenzen nicht fiberschreiten konnen.
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als zweites: die radi ist nicht irgendeine zeitung. weil das

,

projekt im verbaltnis zu repression und widerstand mehrere
I

entwicklungsstufen hinter sich hat. der umgang mit ihr bedeutet

‘viel zwangsléiufiger knast imd staatlichen angriff, als bei vielen

anderen zeitungen. die ebene der konfrontzition kann zur stéirke

des widerstandes werden, wenn daran bewuBisein entsteht und

sich organisiert. das heiBt, die verteilung der zeitung setzt

kenntnis der situation und bewuBtsein der gefiihrdung voraus

und muB entsprechend organisiert werden. welche deswegen

zeit, arbeit und riskio inkaufnehmen, miissen sich vielmehr mit

genau diesem projekt identifizieren, als viele buchhandlungen.

gibt es iiberregional genug genosslnnen, die verantwortung

fibemehmen und die sache so auch zu der ihren machen, dann

schwebt die radi nicht im luftleeren raum, weil einevbasis von

unten existiert. dann lohntes weiterzumachen, und die arbeit mit

mehreren neu zu bestimmen.

die entwicklung bis heute und wahrscheinlich noch viel

langer ist der versuch, eigenstéindige und eigenverantwortliche
strukturen mit der radi umzusetzen. einige von uns haben mal

von einer struktur der zellen und netze gesprochen. dabei geht es

nicht um illegal oder legal, sondern um die vielfalt der regio—

nalen und individuellen moglichkeiten, die in ihrer gesamtheit

eine solche trennung aufheben. wenn du dir dies bild vorstellst,

dann sind zellen die knotenpunkte in dem netz, das sich mit

faden verzweigt und wuchert, so daB woanders neue knoten-

punkte entstehen.

I

es kann ein spinnennetz sein, das eine spinne um ihren

‘ brennpunkt webt oder ein fischerlnnennetz, wo erst die vielzahl

der quadrate den fang ermoglicht. es ist wohl klar, welche

struktur eher autonomem selbstverstandnis entspricht und un—

'

kontrollierbarer ist. klar ist auch, daB eine zentrale struktur

schneller aufzubauen ist, als eine eigenverantwortliche. letztere

steht daf'Lir auf festeren beinen.

wir haben leider nicht viel iibung mit so beschreibungen aus

der welt des fischfangs oder der tiere. viele leute denken ja, daB

zu einer zeitung eine redaktion gehort, der dann eine produk-

tions— und vertriebsabteilung beigeordnet sind. daB eine arbeits—

teilung aucb ohne bilrokratische regeln oder mit maBst‘ciben wie

“fahigkeit” laufen kann, liiBt sich wohl schwer vorstellen. wir

denken, daB es gehen muB. und_dal5 spezicll eine illegale zeitung

nur von vielen und autonom organisiert werden kann.

wir sehen es nicht als grunds‘citzlichen erfolg der repression,

daB die radi kaum noch auf den tischen der buchliiden ausliegt.
es ist eher eine folge der repression. erst iiber einen léingeren

zeitraum kannst du feststellen, in welchen punkten Wir verloren

oder gewonnen haben. das hangt mit vielen kriterien zusammen

und davon ab, ob und welche konsequenzen gezogen werden. in

Mr. "0
Newman- 32
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manchen situationen istes moglich, sich nicht zuriickdrangen zu

lassen. in anderen ist es klijger, mit neuen mitteln und moglicli-
keiten denselben zweck zu erzielen, und die bullen ins leere

laufen zu lassen. eine illegale zeitung kann derzeit nicht auf

offentlichen und breiten druck vertrauen, was nicht bedeutet.

daB er keine rolle spielt.
die repression hat erfolgreich abgeschreckt, aber es ist auch

bewuBtsein entstanden. die radi kann abonniert werden, und

iiber
neue m‘o‘glichkeiten auch der offentlichen verteilung er-

reicht sie leute in verschiedenen politischen bereichen. die

auflage steigt wieder. es hat also nicht geklappt, die zeitung auf

eine bestimmte szene zu isolieren, und es ware auch weniger
erfolgversprechend, die neue slruktur mit den alten mitteln

anzugreifen. sie werden versuchen, leute zu finden, als kopl‘e
aufzubauen und einzuknasten. aber ihre abschreckung wijrde

nicht mehr so leicht greifen, weil hinter der verteilung der radi
'

lieute ein anderes bewuBtsein steht. eben die erfahrung der

repression gegen die 132 und zig andere schweinereien gegen
kommunikationsstrukturen in den letztenjahren.

wir denken, dais dadurch insgesamt das verh'ziltnis zur radi

genauer geworden ist. also nicht nur bei solchen die verteilen.

sondern auch bei leserInnen. daB du eine zeitung vom ladentisch

kaufen kannst, ist normal. aber wenn sie LB. von vermummten

verteilt wird, muBt du_ dir schon was dabei denken. als solche

aktionen anfingen, haben viele leute den kopf geschiittelt und

sich gefragt, was fiir ein gehabe dahintersteckt. mit der zeit sind
‘

I ‘

welche von sich aus aktiv geworden. haben selbst solche aktio-

nen gemacht oder sie geschiitzt. dadurch wird eine ganze men ge

vermittelt, Z.B. wieweit die repression schon fortgeschritten ist,

und daB du zu solchen aktionen einfach gezwungen wirst. sic
‘

konfrontieren mit dem abstrakten begriff von zensur. es wird

klar, daB genosslnnen selbst was fiir den austauscli und die

kommunikation untereinander tun, weil angreifbare strukturen

das nicht vollst‘cindig gewiihrleisten konnen.

was das verhéiltnis “buchléiden-radikal” betrifft, existiert es

so nicht. es gibt ein verhiiltnis zwischen der gewachsencn
struktur der zeitung und genosslnnen, die darin oder auBerhalb
- das liiBt sich gar nicht trennen -

verantwortung iibemelimen. es

ist nicht entscheidend, ob welche im buchladen,jugendzentrum.
kneipe etc. aktiv sind, sondern ob sie innerhalb ihrer region
moglichkeiten finden und einen teil machen, der mit vielen

anderen zusammen ein ganzes ergibt.
mit die buchliiden meinst du wohl die vielzahl linker und

altemativer kollektive, die mit il1rer arbeit politische anspriiche
verbinden. der grundanspruch, denken wir, heiBl: information

und diskussion von unten, verbreitung von gegen‘o‘ffentlichkeit
gegen die relativ.gleichgeschalteten medienkartelle, um - und

das wiire der sinn der sache - iiber diese wichtige kleinarbeit zu

einer veriinderung des bewuBtseins beizutragen. denn es istjzi so

und wird auch so bleiben, daB medien an sich — also schriften.

funk und fernsehen - die am meisten bewuBtseinsbildenden

mlltel in dergesellschaft sind. also wichtige mittel der herrschafts—

smherung. vereinzelung und vorbeugenden aufstandsbekiim—

pfung.
der politische anspruch eines ladenkollektivs ist dem sehr

iihnlich, mit dem wir eine zeitung machen. im prinzip ziehst du

am gleichen strang, und es konnte die wundervollste arbeits—

te1lung entstehen. ist aber leider nicht grunds'zitzlich so. erstmal
haben sich einige buchliiden in ihrer langen geschichte stark in

theoretische vertiefungen politischer ansatze reingekniet 11nd

aufihrem hintergrund kam die radi wohl zu platt riiber und dann

miissen sowohl buchladen wie auch einige zeitungen mit linkcm

anspruch gewinn abwerfen damit sich die leute ihre arbeitskiat’t
auszahlen konnen d.h. die eigene existenz ist daran gekoppclt.
und dadurch entstehen konflikte weil sich viele arten derexistenz-



.

, Wozinders herholen, und das hat einmal em

Sicherung im kapitalismus nicht mit radikalen anspr‘uchen ver-

Hagen,

Spéilestens seit den 70e1' jahren, seitdem bestimmte b'ucher,

‘ bl‘Oscli'uren, zeitungen und flugbl‘citter kriminalisiert werden.

geld verdienen liiBt sich damit nicht, im gegenteil handelst du dir

: nur streB und verfnln'en ein. d.h. der politische anspruch kol-

1idiert mit der existenzsicherung, und ab dem punkt scheiden

>j sich die geister. einige machen weiter und kéimpfen gegen die
‘ repression 2m, und zwar aus eigenem selbstverstiindnis, (135 $16

‘

mit ihrcr arbeit verbinden. welche sich z.B. gegen die repression
“CF 132 gewehrt liaben, haben das nicht getan, weil sie speziell
(“0 I‘udi so toll fanden und sich darin politisch verwirklicht

. sullen. sondern weil sie selbst ungegriffen wurden. das dr'Lickt

auch das plakat aus, auf dem zmhzmd vieler zeitungen der

Zusammenhzmg zwischen zensur und gegenijffentlichkeit herge-

SICllt wurde.

andere. und das sind Ieider mehr, entscheiden sich far die

CXistenzsicherung zulasten des politischen anspruchs. etmgen

i bleibt 2111erqu ihrer finanziellen Inge und fehlender veranke-

rung auclipnix anderes tibrig, denn prozesse kosten geld und du

“ Slehst vor der entscheidung, den laden evtl. dichtmachen zu

‘1 miissen. aber mit dieser situation wird von vielen nicht enrlich
“mgegzmgen. die drehen dann den spiel} um, und hauen dtr den
Ci‘c’enen widerspruch um die ohren bis es knallt. also es wird
Ilicht gesagt: scheiBe, ich kann meinen anspruch im laden nicht
30 Verwirklichen wie ich wollte, sondem er wird der reptessxon

; Schleichend angepaBt. ein merkwi‘lrdiger aber real existierender
‘ Weg. sich selbst ernstzunelmien, indem die eigene position

imlerhalb eines verdriingungsprozesses
teilweise vollstandig

"

Umgekchrt wird. dann wechseln auch die feindbilder, und dann

,
‘

hilbcn einige angefzmgen, die radi mit der repressionzu
ver~

: \Vcchseln. das war ein prima vorwzmd, die zeitung an Sieh
zum

‘

[Cllfel zu wtinschen, und sich ja nicht mehr mit den eigenen

Widerspr'uchen zu konfronticren. _

‘

VOI‘ der 132 konnten wir nur begrenzt differenzieren.
mit

31 CiDigen gab es briefkontakte, und du hast gemerkt,
daB die

das

, Drojekt illegale radi schon ernstnehmen. dann isl ducn zfiwxschen
‘ Uns und wenigen etwas entstanden, was du “verhaltms‘ nennen

‘1 konntest. aber die meislen haben nichtmal auf mehrete
bnefe

‘ Oder Hagen von uns reagiert. wir haben versucht zu erklétren,
daIS

die radi was anderes ist als ein legaler schmoker, und
die heben

‘ diC zeitung Irotzdcm ganz locker verkauft, weil ja die naehfrage
7,

da war. aus der ecke kamen dann die 'L'tbelsten schuldzuwei—
Su“gen, nachdem die bullen ihnen die 132 vor die nase hielten.

mzmchmal hatten wir den eindruck, daB da welche eeht
nur

I

kohle machen und die teilweise 'tiberjahre nicht rubet‘schieoen.
”Nd dann waren wir schon soweit, bei einigen die scheiben

i ehtzuhauen, weil die einfach auf nix reagiert haben. ob unsere

'

finanzielle situation erkliirt oder spiiter gedroht wurde. wegen
,

9 GM schulden stand die existenz der radi mehrmals aufdem spieli
miIldestens zwei ausgaben muBten verschoben werden, wet]

die

k01116 ftir die produktion gefehlt hat. die muBten
wu dann

halbes Jahr gedauert.

,

zu der zeit waren wir relativ naiv. wir hatten so ein bild
Yon

i

linken Iéiden zlls méichtige instilutionen, ohne deren unterstu-
‘ IZung gar nichts liiuft. so werden Sie auch heute von Vielen

_ ngellen, rclativ sclmell akzeptlert und ndturlich benutzt was dd

‘ Zeug hiilt. daB zwischcn den kollektiven teils unterschiede wxe

‘
‘ $0nstwas bestehen. ist uns erst durch das unterschiedliche vet-
* halten nuch der 132 endg'tiltig klle'gcvvord‘mLb”.d‘ahn‘1 fiébegxg

“Us in einem einscitigen abhiingigkeitsverhtllImS £936
0'“in”

Wirwaren aufdjc verlcilung derrzidi angewmsen, abs-r
die a

ten
nicht auf die radi. und dzmn stand hinter dler zeitung eme

V flnonyme gruppe einem apparut hundeiter verteilerlitnezrgeeiie;‘

“belt ein glcichbercchtigtes verhiiltms dazwmchen w

.

SChb‘nc sachc, fiber in wirklichkeil blieb es erstmal utopie.

inzwischcn orientieren wir uns nicht d

‘m

N“ 126mb

“"1?er
-

.

drain is: iii-talcum! Vllilans

zeigten ansprfichen oder dem einfluB, den so einige léiden

besonders in kleineren stiidten haben, wo kaum autonome struk-

turen existieren. wir schauen auf die praxis der genosslnnen,

egal 0b sie in einem buchladen oder sonstwo aktiv sind. und es

gelht auch gar nicht mehr anders seit der 132, daB du die

verteilung selbst wollen und jeweils organisieren muBt, nach-

dem das risiko klar ist.

wir merken, daB es auswirkungen hat. wenn kollektive
‘

sehen, daB die verteilung der radi nicht von ihren laden abh‘dngt.

moglicherweise fallt dadurch ein druek weg und es entsteht eine

auseinandersetzung auf gleichberechtigter ebene. wir meinen

damit nicht speziell die traditioneilen buchlfiden und haben auch

, nicht im kopf. daB kriminalisierte zeitungen und bijcher plotz-

llein an den vorge—
.

lich wieder fiberall offentlich ausgelegt werden. wir fiinden es

notwendig, daB sowas nicht aufgegeben wird, aber es ist die

entwicklung anderer, die wir nicht direkt beeinflussen konnen.

wirmachen halt die zeitung und nicht einen laden. abervielleicht

konfrontiert die existenz der radi und anderer‘zeitungen, und

kann mit dazu beitragen. daB sich auch linke projekte wie

buchl‘aden kontinuierlich zusammentun und organisieren, wie

z.B. “razzia” in hamburg. sowas findet normalerweise ja nur zu

bestimmten anléssen statt. wenn viele betroffen sind. aber dazu

muB auch im ganzen widerstand vie] passieren, z.b. daB vor-

handene strukturen nicht wie selbstverstfindlich genutzt, son-

dern mit ausgebaut und neue geschaffen werden. in einem

solchen prozeB entstehen seitjanren infoléiden.

(Auszug aus der Originalbroschfire: radikal 1984—1989. Ein

Interview. Hrsg. ID—Alrchiv im HSG Amsterdam, 550-59)
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J .F. Stone
- eine personliche Rede fiber

die Voraussetzungen fiir

Gegenoffentlichkeit

van Peter Wivel

fibersetzt aus Information (Dc'inemark)
von Jiirgen Wierzoch

(freie, bearbeitete Fassung der
‘

SF-Redaktion)

J.F.Stone war das Vorbild einer ganzen

Generation amerikanischer prOgressiver
Joumalisten. 20 Jahre lang gab er sein eige-
nes, von ihm selbst verfaBtes Wochenblatt

heraus. Aus AnlaB einerNeugriindung wurde

er nach Amsterdam eingeladen.
50 westeuropaische und amerikanische

Journalisten trafen sich im Amsterdamer

Restaurant Frascati in der Nes—StraBe aus

AnlaB einer internationalen Zusammenar-
‘

belt auf dem Gebiet des Enthfillungs-oder

Hintergrunds-Joumalismus.Eine Reihe von

Zeitungen und Wochenzeitungen, darunter

die hollandische “Vrij Nederland”, das

amerikanische Linksmagazin “The Nation”,

die danische “Information”, haben ein

gemeinsames Projekt beschlossen, um ent-

hiillende Feature-Reportagen zu machen und

zu veroffentlichen. Reportagen, die sich

ansonsten - vom Finanziellen her - nur die

grofiten US-amerikanischen und britischen

Zeitungen leisten konnen. Der Name des

Unternehmens: Internation.

Wer verbirgt sich‘dahinter? Einige Bei-

spiele: .

’Der britische Journalist Duncan Cam-

bell zeigte der Versammlung Kopien der

beiden Filme, die Margret Thatcher beim

BBC konfiszieren lieB und die inhaltlich

von der “Geheimen Gesellschaft” handeln

und speziell 'Liber den Start eines britischen

Spionagesatelliten berichteten, der den

sowjetischen Radioverkehr Uberwachen

kann. Er berichtete seinen Berufskollegen
'Liber die Moglichkeiten, wie mensch hinter

die Fassaden von Ministerien und Gesell-

schaften dringen kann und fiber die Metho-

den dieser Institutionen, die sehr welt gehen,
wenn sie verhindem wollen, daB ihre Akti-

vitaten Gegenstand demokratischer Debat-

.

ten werden.

Unter den Zuhorerlnnen befanden sich

der Brite Anthony Sampson, der ffir seine

kritischen Arbeiten iiber den Konzem ITT,

fiber Waffenhandel oder seine SUdafrika-‘

Berichterstattung bekannt ist. Der Ameri-

kaner Scott Armstrong, einer der Water-

gate-Veteranen, Lucia Annunziata, die La-

teinamerika-Korrespondentin derromi schen

La Repubblica, der AmerikanerMarc Bowie,

der als Spezialist fur Ereignisse in ameri-

kanischen Betrieben gilt oder Marc Shapiro
von The Nation.

Obwohl Stone sich nicht zu den Enthiil-

lungsjoumalisten za‘hlte, sollte er seinen

Hintergrund zum Start des neuen Unter-

nehmens einbringen.
Von 1953-1972 gab er das J.F.Stone

Weekly heraus, damals das aufgeklarteste
*Blatt der USA, das bei seiner Einstellung
eine Auflage von 60.000 erreicht hatte. Es

wurde von ihm selbst geschrieben, aus-

gehend von der Devise: die Wut der Leser

am Kochen zu halten. Im J.F.Stone Weekly
konnte man die Analysen amerikanischer

Politik lesen, zu denen keine andere ameri-

kanische Zeitung die Kapazitiit, das Wissen

oder den Mut hatte. Seine Analysen z.B.

zum Vietnam—Krieg wurden auch in Euro-

pa, z.B. von der danischen Information ver-

breitet.

Aus Stones “Selbstverstandis"-Rede:

“Ich glaube nicht, daB ich Euch irgend-
etwas sagen kann, was ihr nicht schon wiBt.

Es ist wohl eher so, daB ihr fiber Dinge
Bescheid wiBt, von denen ich nichts weiB.

Ich mb'chte vorausschicken, dais ich mich

selbst nie als “enthfillenden/untersuchen-
den” Reporter gesehen habe. Von Kindes-

beinen an habe ich immer gemeint, daBjeder
Journalist das untersucht, woriiber er gerade
schreibt. Macht er das nicht, ist er ein Idiot,
der nur abschreibt.

Ich mochte Euch gem meine ideologi-
schen Voraussetzungen nennen. Ich war ein

Bticherwurm, liebte die Dichtkunst, die

Geschichte, die Philosophie. Jack London

machte mich zum Sozialisten. Ich las Marx

und Engels, die groBen Anarchisten, Ba-

kunin und vor allem Kropotkin als ich noch

ins Gymnasium ging. Ich war Mitglied des

Gesch'aftsausschusses der Sozialistischen
Partei New Jerseys noch bevor ich wahlen

durfte.

Ich bin kein ausgebildeterJournalist. Ich

lernte die Joumalistik nicht in der Schule,
betrieb aber wahrend des Studiums immer

Joumalismus. Ich machte einen AbschluB in

Philosophie und muBte mich entscheiden
Akademiker oder Journalist zu werden. Ich

lieB das erstere fallen und hielt mich an den

Journalismus und erst jetzt, nach all den

Jahren, bin ich ironischerweise zur 'Philo-

sophie zur'uckgekehrt.
Mir wurde klar, daB ein Reporter und ein

Autor unabha'ngig von jeder Parteizuge-
horigkeit sein muB. Er soll den groBen Stro-

mungen seiner Zeit folgen, aber auf seine

eigene Art.

lch wuchs in einer kleinen Stadt auf, in

der es nur wenige Progressive gab und wo

alle ziemlic’h gute Freunde waren: Kom-

munisten, Anarchisten, Trotzkisten, Sozia-

listen.

Als ich nach New York kam, sah ich den

bitteren, dreckigen, sektiererischen Streit

zwischen den verschiedenen Linksgruppen,
'

in den ich nicht verwickelt werden wollte.

Ich wollte meine Ohren often halten, allen

zuhoren...

Der‘Grund. daB es mirschlieBlich gelang
mein eigenes Wochenblatt herauszugeben.
Ubrigens zu meiner eigenen groBen Uber—

raschung, lag an meiner langja'hrigen Erl‘ah-

rung mit journalistischer Arbeit in kleinen

Stadten und an der Unterstiitzung durch

meine Frau. Zuvor war ich Leitartiklcr bei

der New York Post, damals eine wirklich

gute Zeitung, die einzige Zeitung in New

York, welche die spanische Republik with-

rend des BUrgerkriegs unterst'titzte. Aber ich

schaffte es nicht bei The Nation angestellt zu

werden, sie konnten sich nicht entschlieBen.

hatten kein Geld und so beschloB ich, mein

eigenes Wochenblatt zu machen. Ich griin—
dete meinBlattvorallem,um meinen Kampf
fijr Frieden und Befreiung fortsetzen Zu

konnen. AuBerdem wollte ich den Lesern

ein Verstandnis davon vermitteln — V0n

meinem Standpunkt aus - was vor sich ging-
Das ist natiirlich eine sehr schwierige

Arbeit. Es ist schwierig die Vergangenheit
zu verstehen und es ist schwierig die Gegcn—
wart zu verstehen. Wir Journalisten und auf

einer anderen Ebene Zeithistoriker stehen

unter dem st‘andigen Druck Erkl’arungcn

abzugeben und zu erklaren. was die Dinge
bedeuten.

Viel von dem, was wir an dicsem

Wochenende diskutiert haben, hon sich l‘t‘u'

mich nach einem neuen Start fiir einen t‘rci—

eren journalistischen Stil an. Aber es \vird

schwierigdiesenin eineTageszeitung,selbst
in eine Wochenzeitung einzupassen. Wit

wollen Aufklarung, Erkl'arung und Bedou—

tung in vollerFahrt liefem. Es ntitztjanichts.
dies ein Jahr spater zu liefern. Das bring!

nichts. Wir schaffen es aber auch nicht. allcs

zu untersuchen. Es ist ja so. daB — egal mil

was wir uns beschaftigen und das weiBjedei'
Journalist - es zu allem moglichen anderen

ftihrt und man sich nicht unendlich aulliul—

ten kann.

Ich muB gestehen, daB es sehr leicht ist.

eine Geschichte zu schreiben. die eine tiber—

zeugende Antwort gibt. Aber es ist klu‘é-

sich daran zu erinnem, daB fiberzeugendc
Anworten nicht notwendigerweise wulu‘

sindl

...lch habe mich angestrengt diesc Al"

beit mit leichter Hand und mit einem humo-

ristischen Unterton zu machen. auf einer

soliden Grundlage, nicht sensationsgcpl‘iii—YI
und ohne Skandaljoumalismus. Ich machtc

den Leuten nicht vor, daB ich etwas halte.

wenn ich nichts hatte.

Ich glaube nicht. daB man liigen soll. um

eine Geschichtézu erhalten. Ich interessicre

mich auch nicht dafijr. Geschichten zu CI“

schleichen. Das ist immer verdachtig.
Ich vertraue auch nicht dem Wert \"011

Statistiken oder o'ffiziellen Dokumentelh

Wenn dujemand interviewst. solltest du wie
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North Vietsm ~=«‘:"-:
12Hour Battle:~

ein Reclnsanwalt einer sache auftreten

Wenn du nicht zuvor grundlich mit deinem

Zeugen gearbeitet hast, wird er sich leicht

entwinden kijnnen, mit lauter Halbwahr-

heiten und mtierstiindlichen AuBerungen.
: Wenn man ein Interview mit einer offiziel-

len Person macht, darf man nicht erwarten,

daB sie dasitzt und diCh flittert. LaBtmich ein

Beispiel geben:

"“1323“,!1
: ,u

’

AH”

by
lwnu1m-VW‘

”A.“ mwak

‘ Km. ML“"‘H:'"
L" ”“81;-‘

Du stehs1voreinerBank. Du siehstneben

dir einen Mann mit einem Koffei. Du fragst:

3 Was machen Sie? Er antwortet: Ich warte ,

“

auf e1n Taxi. ErergahltdnmchtdaBer eben

Eine Bank ausgeraubt hat. Wenn man dies

‘

dann entdeckt 11nd ihm vorh'alt,da15 er es

nicht gesagt hat wird er antworten daB ich

ilm nicht danach gefragt l1abe.Diese typi—
,

schen Biirokraten mit Zemenl im Kopf fin—

den wir 'Liberall in der Welt

...IC|1 moclite euch gerne erzahlen wie

ic11 das Problem sehe. Es gibt einen sch'onen

Essay von John Galswo1thy uber die Kunst

dcr Beschreibung Er sagt daB der gute

Autor die Phantasie des Lesers nicht mit

einer F1111 von Details belasten 3011 Man

soil so nannte es Galsworthy, naCh dem

“Sp1echenden Detail

121sie des Lesers anzieht. Darin war

Homier
ein Meister. Das “sprechende Detail”

”suchen das die Phan—
‘

‘

use: rm
-

'

l. htkw .

OI film-KM ,

l-w

1m...unan-

' A.“
seiner Patienten auf. Wenn Historiker Ma-‘1

terial sammeln, tun sie dies oft1n der Hoff-

nung, daB spatere Generationen irgendetwas

:Di:ig
men nicht selir viel. Tatsachen erhalten eina

lBedeutung nur innerhalb eines Versla’ndnis

lrahmens. Wir Journalisten schaffen Ord 1

Wesentliches entdeeken, was

Sles 5611b“ nung in unseren Gehirnen haben also einen

fibersehenhaben. Esg1bt1mmerneue ac en,
Standpunktals Ausgangspunkt

die darauf warten entdeckt zu werden, wenn
Aber man darfnichtSklave seines Stand-

man geduldig, einsatzfreudig ist und ein punkteswert‘ien.Daswareldeologie.0bjek-
Herz f‘Lir Nachrichten hat und SiCh die Arben

tivitat bedeutet, daB man ehrlich liber Ta1-
‘

macht, “OCh einmal namnhzscuen
,

sachen bericlnen will, auch wenn sie nicht in

die eigenen Theorien passen. Man muB auch

bereit sein zu akzeptieren, dals cler Stand-

punkt anderer Menschen, mit denen wir
‘

; nicht ubereinstimmen, niitzlich sein kann.

Zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat. De 1

.

‘

ist grauenvoll. Das einzige was schlimmer

ist als der Wohlfahrtsslaat ist kein Wohl i

-

.

fahrtsstaat. Wir haben jetzt ein halbes Jahr— 1

hundert lang experimentiert und sehen, daB

mit dem Wohlfahrststaat verschiedene Ubel

verbunden sind. Aber es ist den Konserva-

tiven liberlassen worden, auf diese zu ver-

weisen. Das heiBt aber, dais auch sie Recht

haben kb'nnen.

——F—ii—r jEde Generation ist es eine schwie—

Md rige Aufgabe die Synthese von Ausdrucks-

VC3 freiheit und Freiheit der Gedanken mit dem

w Sozialismus zu schaffen. Das Auftreten des

Ostblocks1n Bezug auf Freiheit der Gedan—

ken und klinstlerische Freiheit isl eine

1" ”Schande flir den Sozialismus gewesen und
'

1" ‘V’t PIG verletzt moralisch die Sache des Sozialis-
»

m"‘.‘!’;
'

E’ng‘u‘w mus Wie konnen die von Dialektik reden
wenn es da keine Dialektik gibt?uni

Vie! In

“My
may:
i.

1:":vubm

hem bliei‘te Journalisten wie fiir alle L... .. a _‘ .-

dllChddsGehelmmsvonWlegcafihcfiandiiernegiuppenin der Gesellschaft ob I“:
"

“

rechts Oder links gilt daB sie als Gruppe

. denken. Die groBen Reporter die Journa-r
listen reisen in Gruppen herum trinken Biei

in derselben Ba1,nehmen wahrend des Prasi—

.

---—-— M .

W11 diirfen uns selbst mcht moralisch

verletzen dadurch, dali wir in dem einen Teil

-

demenwahlkampfs das gleiche Flugzeug,
der Welt schweigen und 1n elnem anderen

Teil protestieren. Die Welt ist eins Die
hl r Aberallen eht

machen die gleichen
Fe e

“as"; Freiheitzu denken und zureden das Lebens-

elexier unseres Berufs, ist auch eine funda-

mentale Notwendigkeit in jeder anderen

”3;”? Gesellschaft. Eine Gesellschaft. in welcher

'der Mensch nicht die Freiheit hat seine ‘

Gedanken auszudrficken ist keine gute

pan May .1;1 __
.

Geselllschaft egal w1e billig die MieteisIH

‘

8”
idecken es gut weil sie sich einig sind. Sie reden Dali es schwierig genug sein kann diese

‘

Fortschritt ES gehl darum zu en

m seltenmitjemandanderemalsmitsichselbst.1 Freiheitin den kapitalistischen Landem am
‘

Wie sich Phanomene in 'rgéndémehr Sie gind nette Menschen aber sie uberseheni Leben zu erhalten wo sie auch unter einem

SPrCChendenDemll”vonallgemeinfurwa standigen Angriff steht, haben wir klar an
‘

terscheide“
leicht die Enthiillungen die nicht in ihre

‘

gehaltenen T11120116" un

Theoric auf existierenden Theorien passen Weil Men- der Beschlagnahme von Duncan Cambells

Freud baute LB. seine ganze Film esehen.”- n we1l s1e

d H V Chemip den Erklarungen schen niehtmitneuen Au en sehe

1 an
’

einen erspre
-



Interview mit Rio Reiser

Dos intervieni kam zustnnde naeh'Rio Reisers'WAu‘ftrit’t i111"
,Tempodrom‘ im' Rahnien einer kultnrellen Revue, die vom

Westberliner Landesjugendringzu sei’nem 40-jéihrigen Bestehen

organisiert wurde. Die Revue fiihrte die ZuhorerInnen (lurch
(lie filler-60H Jahre (mit Draffi Deutscher) und die 70er~80er 1‘

(r1111 Rio Reisel‘). (Das Interview wurde nicht aufgenomnien, so

dial} die Ant1v01‘ten nichtimmer wortlich wiedergegeben wer-

den kLinnen)
~

,

SF: Kannst Du vielleicht noch Einmnl kurz die Griinde fur die

‘Aufl‘osung dei‘ “‘Sclierben” anfangfler 80e1‘ erzéihlen?“

Rio: DerbffizielleGi‘und fiir die Auflosung diesei‘ Wohn- 11nd;
A1beitsoemeinscl1aft W111“ das Geld Wir hatten iibei 300.000- -

'

.DM Schuldlen, was nicht ausre‘ichte 11111 415 Band davon zu1leben.
EinUberleben ware nur moglich0ewesen,we11n wirwasan eine
Plattenfilmaverkauft flatten. Und (145 121/2116 gegen Linse1e An-

spi'iicheeresen.. .Wi1‘ waren eine der wenigen Kommunen111 -

den 80em, die noch existierte. Und es gab keinen Kommentar
’

von auBen. Das Klima war niclht mehr da.

SF: Aberes gab doch Anfang der 8061 die Hziusei‘b‘ewegungdie ja '.
auch ein Marksteiin1n de1 Entwicklung del Linksradikalen war. ,

Das ware doch an sich eine Moglichkeit gewesen (la den Faden

aufzunehmen 1 '

(Ex-Ton, Steine, Scherben)

3111:1341; Zusamrnenleben wai wiohtigei 2113 (1'45 Buh11e111eben.Wif
sind 11ie auf die B'ulline gegangen 11nd liahen gesagt das 11nd daS

solien Bio ((143 Pnblikum) machen. A111 tier einen Seite stiegen
die Anspiiiche des Publikums was Sound etc beti1111 was

unse1e Kosten e111ohte. Aufdfll ande1e11 Seite gab es die von 11118
1

e1waxtete“P111121p1ent1eue” dalfi wir 11111; selbstfinanzieien kimnen
und dafi unseie Konzerte billig sind. E111 AbendSficlierben

'

kostete dam4ls 6000.-DM bei l0.-DM E1111111: war alas finan-
ziell nicht (l'anger) mbg lich Die Schulden waren ein unldsbares .

Problem, das wir wedleI von unserer Kindlieitnocli sonst ii‘gend‘
woher

kannten. .

1
'

0

SF: Wie wiir‘clest Du Dichin den 70eiz‘ ia‘nren sel‘ien wie sie l1st DU
Dich hente? ’

Rio: Es ist nichtso wichtig, wie ich bin D213 milssen nucleic Leute
‘

beurteilen Mein Weltbild ISI 111cm 10 sehr vielanders 1341111215
'ich denke ist dasselbe. Die Bedioliung ales Meiwcl1e11 und der

Welt ist genanso da wie damals. Das W41 f111micl1d11111als das

Problem 11nd es ist esheute 110011. ‘

SF: Wiirdest Du Dich' heute noch E115 Anarchist.bezeichnen?‘1

Rio: Ichiglaube dali es niemanden 11ib1 der winter He1rschaft
glucklich1ist Leute die Hemehnit 0111 111111611 11:01‘1ripensierf311
damit fiir sie 11 ge {We ' ‘

-me.
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Friedrich Wolf -

der

“Rote General”?

AnléiBlich des 100.Geburtstags
1988 einBeitrag zur Entmystifi-

_zierung eines kommunistischen

Helden, der uns a'ls Schriftsteiler

dennoch sympathisch bleibt.

vonWOIfgang Fey

Vor etwas mehr als 100 Jahren, am

23.12.1888 wurde Friedrich Wolf in Neu-

wied in eine biirgerlich-liberale Familie

hineingeboren. Wijhrend seiner Gymnasial-
zeit fand er AnschluB an die gerade aufblfi—

hende Jugendbewegung. Ein Kunststudium

brach er ab, entschied sich f'Lir die Medizin

und studierte in Tfibingen, Bonn und Berlin.

Seit 1914 war er mit K‘athe Gumpold, einer

Innenarchitektin und Gymnastiklehrerin,
verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder.

Durch seine Erlebnisse als Militérarzt wéih-

rend des Weltkriegs wurde er zum ent-

schiedenen Kriegsgegner. Seine ersten

schriftstellerischen Werke batten die Hoff-

nung auf Erneuerung der biirgerlichen Ge-

sellschaft aus dem Geist der Jugendbewe-
gung zum Inhalt: Brijderlichkeit, Pazifis-
mus, Natum‘ahe. Nach dem Krieg: kurze

Téitigkeit als Lazarettarzt in Langenbrlick
bei Dresden, dann als Stadtarzt in Rem-
scheid von Februar 1920 his Juni 1921,
einige Monate in der Gemeinschaflssied-
lung Heinrich Vogelers, dem “Barkenh’off”,
in Worpswede, bevor er sich in Hechingen
als Arzt niederliefl. Seit 1922 war er mit der
Remscheiderin Else Dreibholz verheiratet,
mit der er eigenfalls zwei Kinder hatte.
Schriftstellerische Arbeit und ein weitver—
breitetes medizinisches Handbuch machten
ihn auBerordentlich bekanm. Ab 1928 war

er Mitglied der KPD. Er pr'zigte das Wort von

der “Kunst als Waffe im Klassenkampf",
das er durch seine am hfiufigsten genannten
Werke illustrierte, die in den folgenden
Jah'ren entstanden: Cyankali, Die Marrosen
von Cattaro, Professor Mamlock.

1933’ floh Friedrich Wolf mit seiner

Famiiie vor der bevorstehenden Verhaftung
iiber Osterreich in die Schweiz nach Frank-
reich und schlieBIich Ende des Jahres in die

Sowjetunion. Mittlerweile war er so popu-

léir, dais er in den USA als “Hitlers Feind

Nr.l” begr'LiBt wurde, als er 1935 an einem

Schriftstellerkongrefi teilnahm. Im gleichen
Jahr wurden er und Else, auch ihre beiden

Sijhne Konrad und Markus,aus Deutschland

ausgebfirgert. I938 wollte er sich am KamPf
gegen Franco-Spanien beteiligen, kam 21ch

nur bis Frankreich, weil die Internationale“

Brigaden sich bereits aus Spanien zurflck-

gezogen batten. Er wurde internierl. Wie

zahlreiche andere Antifaschisten. Da er die

sowjelische Staatsbfirgerschaft zuerkannl

bekam, wurde er nicht nach Deutschlzmd
deportiert, sondem konnte in die SOME“

nnion zur'Lickkehren. Nach dem deulschen
Uberfall auf seine neue Heimat gab CF die

schriftstellerische Arbeit fast ganz zugunsten
politisch-propagandistischer T‘aitigkeit aufi

durch Radioansprachen, Flugbiétter und

Ansprachen in Krieg'sgefangenenlagern
versuchle er, die deutschen Soldaten fiir den

antifaschisti'schen Widerstand zu gewinncn-
Nach 1945 leb‘te er in der SBZ/DDR-

Sein kulturpolitischer Einsatz wurde mchr’
fach gewiirdigt. Er war der erste Botschafter
seines Landes in Poien. I953 starb CT in



Lehnitz bei Oranienburg. Sein Bekanntheits-

grad in der DDR war nur mit dem seines

Schriftstellerkollegen Bertolt Brecht ver—

gleichbar, wfihrend er bei uns fast vergessen

WUTdC; - Nachwirkung (ler Verbrennung
SCiner Bficher und des Antikommunismus.

Wenn anléifilich des 100.Geburtstages
dutch I’ublikationen, Gedenkveranstal-

ILIngen, Theateraufffihrungen in derBundes-

rCpublik und der DDR, vielleicht auch in

Polen und der UdSSR an Friedrich Wolf

Crinnert wird, dann wird Remscheid miter—

Wiihnt, wo er zwar nur kurze Zeit lebte, aber

Wichtige Anregungen erfuhr und einige

Spuren hinterlieB. Hier traf Friedrich Wolf

1920 seine spiitere Frau Else Dreibholz, hier

War er als junger Stadtarzt am Aufbau einer

modernen Gesundheitsvorsorge beteiligt.
Als beliebter Dozent an der Volkshoch-

schule nahm er an ihrem ersten groBen
Volksfest auf dem Spelsberg teil und in

seinen Kursen konnte man seine eigenen

Dichtungen und dramatischen Werke ken-

nenlernen.

Diese Aspekte seines Remscheider

Aufenthaltes sind in Bildem, Anekdoten

und Erinnerungen vor allem bei den alteren

RBmscheidern lebendig, die damals, An-

fang der 20er Jahre, zur Jugendbewegung
geho'rten und Friedrich Wolf bewunderten,

WCil er sich durch sein Amt als Stadtarzt in

seinerLebensweisenichtkorrumpierenlieB.
Auch als Arzt trater nicht im Anzug und mit

Krawatte auf, sondern trug weiterhin die

Weitc offene KleidungderJugendbewegung
und seine Sandalen.

Erstaunlicherweise verschwimmen in der

bisherigen Wolf-Forschung die medizinisch-

Sozialhygienischen und pfidagogischen
ASPthe scines Remscheider Wirkens, die

in Remscheid selbst in den Erinnerungen

dominieren.
Sic verschwimmen hinter einem Bild.

das wesentlich spektakulfirer ist: es zeigt

Friedrich Wolf als politischen und milita—

I‘ischen Ffihrer der Remscheider Arbeiter,

31$ “Roten General”, im Kampf gegen

deOkraIiefeindliche Freikorps—Truppen
Wiihrend des Kapp-Putsches im Marz 1920.

SO heiBt es z.B. in einer 1988 erschienenen

Arbeit von Henning Mfiller, einem Berliner

Theaterwissenschaftler, fiber Friedrich Wolf:

“I920: Stadtarzt in Remscheid. Poli-

tiseher und militfirischer Ffihrer im

Ruhrkampfgegen den Kapp—Putseh.“
‘

“11d an einer anderen Stelle dieses Buches:

“Als im Mfirz 1920 die Kapp, Lfitwitz &

Co. gegen diejunge Wcimarer Republik

pulsehten,bcfandsichFricdriehWolfals
Stadtarzt in Remscheid. Als Milglied der

USPD nahm er an der Verteidigung der

Republik teil..."2

HenningMfiller,derAutordesBuches,stellt
WOWS Verbindungen mit Neuwied, seiner

GCburlsstadt, in den Vordcrgrund. Aberauch

in biOgralischen Arbeiten, die die Rem-

SCheiderZeil genauerbehandeln, findet man

(his gleiche Bild. Werner Jehscr, Hoch-

“Chullehrer der DDR, schreibt fiber Fried—

rich Wolf und Remscheid:

“Es gelang ihm, im Februar 1920 in der

rheini sc hen Industriestadt Remscheid die

Stelle des Stadtarztes zu erhalten. In der
'

stark linksgerichteten Arbeiterstadt

braehte man dem sozialistischen Arzt

und seinen MaBnahmen viel Vertrauen

entgegen. Wolf richtete

Mfitterberatungsstellen ein, ersorgte sich

besonders um die Schuljugend und die

Kleinstkinder. Durch seine soziale

Tatigkeit vertiefte sich die Verbindung
zu den Genossen der USPD. Als am 14.

Marl die Aktionen des vereinten

Proletariats gegenden reaktionaren Kapp—

Putsch begannen, stand Wolf in vorderster

Reihe Das Freikorps Lfitzow hatte

Remscheid besetzt, es kam zu schweren

Kampfen. Wolf geriet in die Hande der

weiBen Truppen, wurde aber bald wieder

befreit. Well er als ehemaliger Offizier

militfirische Erfahrungen besaB und als

zuverlfissiger, energischer und mutiger
Charakter bekannt war, fibertrugen ihm

seine Genossen die Ffihrung einer

Hundertschaft der Arbeiterwehr. Er

wurde Mitglied der proletarischen
Exekutive und nahm auf diese Weise

leitend am Kampf teil. Die bfirgerliche
Presse nannte ihn sp‘ziter den “Roten

General” von Remscheid."3

Und auch Walther Pollatschek, der erste und

bisher grfindlichste Biograf, Mitherausge-

ber der Werke Friedrich Wolfs und Mitar-

beiter beim Aufbau des Wolf-Archivs in der

DDR, nennt die gleichen Daten: die Mit-

gliedschaft in der USPD, der in Remscheid

tonangebenden, links von der SPD stehen-

den Arbeiterpartei; die kurzzeitige Verhaf—

tung; seine ffihrende Teilnahme an den

bewaffneten Kampfen bei der Befreiung

Remscheids von putschistischen Militar- und

Zeitfreiwilligenverbiinden. Pollatschek

schreibt:

“Als einer der Ffihrer der Arbeiter-

klasse, als einer ihrer militarischen

Organisatoren, wurde Friedrich Wolf

damals als “Der Rote General von

Remscheid” bekannt."4

Uberall dort, wo Wolf und Remscheid er-

wfihnt werden. steht der “Rote General” im

Vordergrund.5 Sogar als Romangestalt taucht

der “Kommandeur'” Friedrich Wolf auf,

prazise geschi ldert, scheinbar ganz nah miter-

lebt.6

Aber:

Man konnte fast glauben, es mit unter-

schiedlichen Personen zu tun zu haben, wenn

man die Erinnerungen alterer Remscheider

fiber Friedrich Wolf den Arbeiten fiber ihn

entgegenhéilt: hier derjugendbewegte, pazi-
fistische, sehwarmerische Arzt und Pada-

goge mit einer Ausstrahlung, die weit fiber

Parteigrenzen hinausreichte, dort vor allem

der militarisch erfahrene, energische Held

der radikalen Remscheider Arbeiter.

Haben sich die Remscheider so sehr

getauscht? Oder kfinnen sich diejenigen, die

ihn erlebthaben,deshalbnichtanden“Roten

General” erinnern, weil sie damals zu jung

waren, um fiber die bewaffneten Kampfe
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genauer Bescheid zu wissen?

Der spiitere 'Arzt und Schriftsteller Wla

dimir Lindenberg, der 1920 alsjungerMan
in Remscheid lebte, kannte das Ehepaar
Kathe und Friedrich Wolf sehr gut. Zeit

weise verbrachte er jeden Abend bei ihnen.

bewunderte Wolfs dramatische Werke und
erza‘hlte fiber RuBland, das er nach der

Revolution 1917 verlassen hatte. Von einerl

Beteiligung Friedrich Wolfs an den KamL
pfen war ihm niehts bekannt.7 Hatte Wolf
ihm gegenfiber geschwiegen, weil er wuBteL

daB sein jugendlicher Freund keinerlei
Sympathienffirdie sozialistischeBewegung
aufbrachte? Wladimir Lindenberg sah i

‘

Sozialismus vor allem Unordnung, Chaosund Kulturzerstorung, die Leugnung de.

Individuums, die vollige Unkenntnis del
Entwi‘cklungsgesetze des menschlichen Gei4

stes.“ Wie war es dann aber moglich, dad
sich zwei Menschen mit so grundverschiel
denen Ansichten und Haltungen, mit s

‘

unterschiedlichen Uberzeugungen bege-E
gneten und anfreundeten? 1

Der Widerspruch scheint sich zu Ibsen;
wenn man die Schriften Friedrich Wolfs aus

dem Jahr I9201iestund sie als authentische

AuBerungen seiner damaligen Uberzeu—g
gungen ernst nimmt. In einem Briefan seine.
Mutter vom 13.3.1920tfreute er sich aufdas"
ffir den Sommer geplante VolkshochschulJ
fest: i

“Wundervoll ist dieser Plan, die‘
Jugend einma] auf neutralem Bodeni

zu vereinigen, ganzlich unpolitisch,
vor allem hier’”’9

Und in einem kurzen Aufsatz fiber die Be-_
erdigung der bei den Kampfen in Rem—j
scheid getfiteten Arbeiter schrieb er, es werde

“durch allen Parteilarm hindureh das:
erste seelische Erzittem einer neuen,E
religibsen Bewegung ffihlbar."“’

I

Durch die Jugend werde diese Bewegungi
kommen, nur sie kenne die Hingabe und dasi
Opfer ffir das Unmogliche, dessen Geburts-i
helfer sie sei. nicht neuer Programme we-i
gen, sondem im Geiste Tolstois: i

“Bevor wirnicht unserm Na'chsten ini
seiner Not helfen, sofort, unmittel~l
bar, aus warmem Herzen solangel
istjedes Wort Wind und jedes Pro-§
gramm Papier!” i

Diese Ideen waren auch die Wladimir Linn

denbergs, in ihnen trafen sie sich. Friedrich

Wolfgebrauehle diese Sprache nicht nur als
4

Dichter, es war seine Sprache, die Sprache 3,
der Jugendbewegung. der pazifistischen

"

Kriegsgegnerschaft,der Bewunderung Tol- ‘

stois. Wenn also die angenommenen Wider-

sprfiche nicht zwischen Wladimir Linden- i

berg und Friedrich Wolf bestanden, dann

verlagern sie sich direkt in die Person von :

Friedrich Wolf. Wie konnte jemand, der

sich als Anhfinger Tolstois und als Pazifist

bekannte, milit'zirischer Ffihrer der Arbeiter ;

sein. wie war ein solcher Bruch zwischen :
Uberzeugung und schriftstellerischem Werk i
einerseits und - wenn auch nur zweitweili-

gem
- militarischem Engagement fiberhaupt

l
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lebbar?

(...) Auch den Biografen Wolfs sind die

Widerspriiche aufgefallen. Aber die bisheri—

gen Erkliirungsansalze sind nicht liberzeu-

gend. Walther Pollalschek schreibt: Fried—

rich Wolf

“zeigle sich noch lange Zeil ideolo-

gisch unklar."

An seiner Person werde deutlich,

“wie schwer ganz allgemein in jener
Zeilder Weg der Erkennlnis war."

WolfsideologischeUnklarheilverschwinde
mil seinem Beilrilt zur KPD; bei seinen ~

'l‘riihen Veroffenllichungen sei auBerdem in

Belrachl zu ziehen. daB sie

“filr blirgerliche und sozialdemokra-

tische Zeilungen beslimml waren,

was dem Aulor Zurlickhallung

auferlegte”l2
Und an anderer Slelle:

“Er handelle als ein Sozialisl - er war

es in seinem BewuBlsein noch nicht...

Es solllen noch Jahre vergehen, bevor

er ganz begriff, was er in Remscheid

erlebl hatle..."'-‘

Das Konslruierle dieser Ansichl isl offen-

kundig und machl die Widerspriiche ersl

rechtdeullich. Sic liegen nichlaufder Ebene

geauBerter Uberzeugungen und Haltungen.
sondern zerreiBen vielmehr die polilische
Identitiil Friedrich Wolfs wesenllich liefer:

Erkennlnis und Handeln scheinen unverein-

bar gelrennt voneinander. Daneben ist P01-

lalscheks Erkléirungsversuch aber noch mehr.

niimlich die Behauplung, Friedrichs Wolfs

Leben sei bis zum KPD—Beitrill lediglich als

Enlwicklungiur eigenllich ersl dann reifen

Personlichkeilzu sehen,mileinerAusnahme:

seinem Einsalz als “Roter General”. Durch

sein Handeln als militarischer Organisator
beweisl Wolf in der Diklion Pollalscheks,

dill} er 1920 im Kern schon der ist, der er

spiiler ersl werden soll: der kompromilfilose

Ka'mpfer fiir die KPD, die ja auch bei

“ihrer Griindung noch langsl keine

marxislisch-leninislische Parlei

(war), sie isl es ersl in jahrelangem
schwerem Ringen geworden."l4

Die Geschichle der KPD und die Entwick-

lung Friedrich Wolfs: Man siehl, daB im

Rahmen dergenannlen Biografien der “Role

General” einen zenlralen Stellenwerl hat.

Wenn Friedrich Wolf auch selbst (noch)
nichl wuBte, was er 1920 tal, so verkorperle
er dennoch von Beginn an den Teil der

deulschen Arbeilerbewegung, in dessen

Tradition‘sich spaler die DDR sah. Mil Rechl

gall er deshalb dort als Typus des bewun-

derlen und gefeierlen sozialislischen Intel-

lekluellen, als Heldengeslall der DDR-Vor-

geschichle. Die Unlersuchung der Quellen,
die den “Rolen General" belegen, wird zei-

gen, was davon Besland hall.

Wenn man sich die biografischen Werke

oder die Auseinanderselzun gen ’Liber Fried-

rich Wolfs Leben und Werk ansiehl, so fallt

auf, dais es an keiner Slelle einen Nachweis

fijr seine‘ militiirische Fuhrungsfunktion

wahrend der Remscheider Kampfe gibl, derv

auf andere als seine eigenen Texte verweisl.

Walther Pollatschek machte geltend,da13 es

ihm nicht moglich war,

“die Orle aufzusuchen, an denen

Friedrich Wolf gelebl hat, um dort

Ermilllungen anzuslellen."15

So blieb ihm nichls anderes fibrig, als Wolf

selbsl sprechen zu lassen, wenngleich er -

allerdings unbeslimml — anklingen lie15,da1$
in spiileren Unlersuchungen moglicherweise
einiges korrigierl werden m'Lisse.

Friedrich W01f“lieble Myslifikalio-
nen und lieB sie - bis zu manchen

Angaben 'Liber sein Leben - auch in

seinen Niederschriflen nichl vermis—

sen.”"’

Trolz dieser — unbeslimmlen - Andeulung
wird der “Role General” ungepriifl aus den

Schriflen Wolfs fibemommen, zunachsl von

Pollalschek, dann von allen folgenden Au—

loren, meisl auch unbelegl.
Meine eigene Archivarbeil in Remscheid

und die Gesprache mil Zeilzeugen hatlen

zunéichsl das Ergebnis, daB es weder in den

damaligen Zeilungen noch in den Aklen und

Erinnerungen einen Beleg auf Wolf als den

“Rolen General” gibl. Deshalb sollen im

folgenden die Texle untersuchl werden, in

denen Wolf die Remscheider Kampfe er-

wahnl. Wenngleich er sich in Remscheid

nur elwa 15 Monale aufhiell, wurden die

Ereignisse nach dem Kapp—Pulsch filr ihn zu

einer Quelle polilischer und schriflslel-

lerischer Inspiration. Es sind mehr als zehn

Texle bekannl, in denen er die Méirzereig-
nisse und deren Folgen verarbeilele oder

erwéihnle.... Zunachsl zu den Ereignissen
des Pulsches:

Am 13.3.1920 kam es in Berlin zum

Mililiirpulsch gegen die verfassungsmiiiliige
Regierung. Unmillelbarer AnlaB dazu war

die Forderung der Wellkriegs-S iegermiichle,
die Reichsmarine aufdie vertraglicheSlarke
zu reduzieren. In der SPD-geffihrlen Koali-

lionsregierung sahen die Pulschislen keinen

Garamen f'Lir ihre Inleressen nach Erhall der

alten Slarke. Langerfrislige Ursache hinge-
gen war die fortgeschriltene Aushohlung
der Demokralie nach der Revolution 1918,
der haufig erklarte Belagerungszusland iiber

ganze Stadle und Kreise, die gewallsame

Niederschlagung von Streiks, die verhangle
Schulzhafl gegen Arbeilerfunktionéire. In-

dem das Militiir Terror und B'Lirgerkrieg
planmaBig organisieren konnle, war es

andererseits nicht mehr auf die Regierung
angewiesen, um die vorrevolulioniiren Zu-

sléinde wieder herzuslellen. Die Regierung
floh aus Berlin, riefnoch zum Generalslreik

auf, der zuna‘chsl von sa'mllichen Arbeiler-

organisationen gemeinsam, wenn auch mil

unlerschiedlichen Hallungen, gefiihrt wurde.

Nach vier Tagen brach der Pulsch zusam-

men. Das Industriegebiel war milllerweile
von Freikorpslruppen und sogenannlen
Einwohnerwehren beselzl, die Bevolkerung,
vor allem die slreikenden Arbeiler, ofl‘enem
Terror ausgeselzl. In dieser Lage bildelen

sich bewaffnete Arbeiterwehren, um die

verbliebenen demokratischen Rechte zu

sichem. In vielen Sladlen kam es zu schwe—

ren K'ampfen; die Truppen konnten zuriick—

gedrangt werden. Die wiederetablierte SPD—

Regierung stand den miihsamen Ansiilzen

der Arbeiler zur Sicherung der errungenen

Mach! und zur sozialistischen Veranderung

verslandnislos bis ablehnend gegeniiber, 1ie15

die Reichswehr gegen die Aufslandsbe—

wegung der Arbeiter marschieren und ver—

b'L'Indete sich mit den vor kurzem noch

pulschislischenMilil‘arsgegen die“drohende

_bolschewislische Gefahr”. Sie brachle cs

schlieBlich fertig. durch eine Strategic der

Scheinverhandlungen, dem “Bielefclder

Abkommen", den Vormarsch der Reichs-

wehr zu legitimieren, sich seiner mililii—

rischen Logik zu unterwerfen und so den

Widersland gegen die Elablierung der allen

Machlverhéiltnisse zu liquidieren. Damil war

in Deutschland die lelzte Chance nach 1918

vertan, dem Sozialismus zum Leben ZU

verhelfen.

Remscheid war schon im Jahre 1919

mililéirisch besetzl, dann wieder seil Anfang

Febraur 1920 durch das Freikorps LiilZO“’-

Als sich am 13.Marz die Putschgei-Uchle
bewahrheilelen, erklarte sich Llltzow aul

dem Ralhausplalz zum Freund del‘

Putschislen.1ie15den Sladlkegel mil Slachcl'
drahl befesligeri und drohle Schqual‘lcfl'

gebrauch an. Zahlreiche offentliche Gebiilldc
wurden von den S'oldnem beselzl, gemclll’
sam mil dem schon lange vorher gebildelcn-
in der Offenllichkeil unbemerkl geblicl)?‘
nen Zeilfreiwilligen-Korps des Rcmschcl’
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derSEdienrals Dr.Weisemanfin.'-'Am 17.Méirz

vCrsammellen sich die slreikenden Arbeiler

am Neuenkamp, um die Wahl'von Belriebs—

réilen vorzubereilen. Auf dem Riiekweg

Wurde ein Arbeiler erschossen. ein zweiler

Sehwer verlelzl. Die Erregung der Arbeiler

slieg ungeheuer. Als das Freikorps Liilzow

am niiehslen Morgen auBerdem noch durch

Weilere Truppen Verstiirkung erhieh, wiehen

die Arbeiler dem Kampf nichl mehr hinger
“US. Eine schnell zusammengelrelene

Kamplieilung ans drei iiberregional bekann—

len Funklioniiren derUSPD organisicrtc den

Kampf, und im Verlaufdes 18. und 19.Miirz

geiang es den Remseheidern dureh Unler—

sliilzung von auBerhalb, die Sladl von den

$61dnerlruppen zu befreien. Auf beiden

Seilen waren bei den Kiimpfen in Rem-

seheid fasl 100 Menschen gelolel worden.l7

Verfolgen wir nun, was Friedrich Wolf

'Liber die Remseheider Ereignisse schreibl.

1m bereils erwiihnlen Brief an seine Muller

vom 13.3.1920, also dem Tag des Mililiir-

Pulsches und dem Beginn fieberhafler Talig-

keil der Arbeilerorganisulionen, berichlel er

‘Liber das fiir den Sommer geplanle Volks-

hoehschulfesl. Sollle man nichl annehmen,

(1211.1 er aueh kurz iiber die Beralungen der

USPD in Remseheid schreibl, wenn er zu

ihren fiihrenden Genossen Ziihll?

Der niichsle Brief an die Muller vom

24.3. enlhiill eine Sehilderung der beiden
Kampflage in Remseheid. wie sic nur Je-

lnand geben konnle. der sieh in der Sladl

aulhieh. Eine falsche Orlsangabe
- “Miing—

slener Thalsperre” - liilSl sich dadurch enl—

Schuldigen, dali der Aulor ersl seil sechs

Woehen in Remseheid leble. Wolferwiihnl.
daiseraufdcrMassenversammhmgderslrei—
kenden Arbeiler am Neuenkamp spraeh “fiir
meine Parlei"; um welehe Pnrlei es sich

handellc, erfahren wir nichl. AuBerdem

schreibl Wolf, dais er und andere verhaflel

WCI‘den solllen.

“Kurz darauf kam dcr Gegenbefchl."
Von einer Teilnahme an den mililiirisehen

Kiimpfen oder gar von einer mililiirischen

Fiihrungsfunklion isl in diesem Brief, der

nichl fiir die Offenflichkeil beslimml war,

niehl die Rede. Eindrucksvol] bleibl er als

Dokumenl aus den Tagen der Remseheider

iii‘ZCl‘CigniSSC.”
Auch im zeillieh folgenden Berichl iiber

(“0 Trauerfeier fiir die geldlelen Arbeiler

SChilderl Friedrich Wolf lediglich die

GCschehnisse, ohne sich selbsl 211s einen der

Fiihrer zu nennen. Mil Syrnpalhie fiir th‘C

Sache und slark bewegl slehl or am Grab der

Arbeiler.” D2113 diese drei Tcxl‘e keines def
Dillon enlhallen, die in den Biografien im—

DOnieren, isl rnerkwiirdig; anzunehmen wiire

(10eh,dafi sie den genaueslen Abdruck auch

('05 Cigenen Handelns enlhallen. da sie den

heSChriebenen Ereignisscn zeillich am niich-

Slen slehen.
.

AnfsehluBreieh isl der niichsle Brief an

Seine Muller vom 7.11mi 1920. einen Tag
Ilach der Reichslagswahl. 1m VerglCiCh m“

US
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der Wahl zur Nationalversammlung vom

19.1.1919 verlor die SPD elwd die Héilfte

ihrer Wéihler, w’cihrend die USPD ihre Slim-

menzahl mehr als verdoppein konnte.20 In

Remseheid war der Einbrueh der SPD noch

stiirker: ihr Potential reduzierle sich von

14% auf ein Drittel, néimlich 4,7%, gegen—

iiber der Wahl vor eineinhalb Jahren. Die

USPD konnle ihre iiberragende Starke von

40% in elwa hahen.“ Gleichzeitig gewan—

nen die Rechtsparleien erhebliche Slimmen-

anleile von der biirgerliehen Mille hinzu, im

gesamlen Reich wie in Remseheid?2 Frie-

drich Wolf zum Wahlausgang:

“Wir sind hier alle noch vollig zer—

schmetlert von dem Ereignis des geslrigen

Tages... Iserloh hat einen richligen

inneren Knux erlillen Muller Iserloh

. isl aueh wie gebrochen. Du muBl

bedenken, dieser Glaube an die Parlei

war ihr Leben... GewiB. unsere Parlei hat

sich riehlig fur unser Land ‘geopfen’.

Jetzl mogen es undere ein ma] lun..."3-‘

Weiche Erschijllerung wird hier formulierl,

wenn nichl die Liber den Zusammenbruch

der SPD? Franz Iser1oh, den Wolf erwéihnt,

war SPD-Mitglied und Schriflfiihrer der

Pariei in Remseheid, Sladlverordneler von

19l9bis1924undvon l9l9an12Jahrelang

Leiler des Fiirsorge- und Gesundheilsde—

zernals, also der polilisch Veranlwortliehe

flir die Téiligkeil des Sladlarztes.“ Bis zu

seiner Wahl a1s Dezernenl war Iserioh Ge—

schéiflsfiihrer der Remseheider AOK und in

dieser Funklion halle er sich slark fiir die

Berufung Friedrich Wolfs 211$ Sladtarzleinge-

selzl.” Er war niehl der “linkssozialislische

Beigeordnete", als den ihn Walther Pollar-

schek in seiner Biografie sah?6 Und: Fried-

rich Wolf leihe diese Erschiillerung. weil er

damals ebenso SPD-Milglied war. Spiiter

vernebelle er diese Entscheidung, wobei ihm

gelegen kam. dais er den Namen der Partei

nie erwiihnle.

“lch spraeh fiir meine Parlei" und “un-

sere Parlei hat sich geopferl" schrieb er an

die Muller. die sicher wuBle, welche Parlei

damil gemeinl war. Die Leser seiner Sehrif—

len wissen es nichl, miissen hingegen anneh-

39119A
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men, er sei injener Zeil Milglied der USPD

gewesen, weil er es selbsl spiiler behauplele
und seine Biografen diese Version unge-

priifl iibernahmen.

Dabei isles nichl elwa beianglos, welche

Parteimitgliedsehafl Friedrich Wolf 1920

halle. Wer die Verhiillnisse im damaligen
Remseheid kennl. weiB aueh, daB die SPD

einen weil iiber ihre zahlenmiiiiige Sliirke

reiehenden parlamentarischen EinfluB hal-

le, weil sie wechselnde Koalilionen einging,
meisl mil den biii‘gerlicheii Parleien gegen

die USPD. Die auBerparlamenlarische Be—

deulung und die enorme Anziehungskrafl
der Unabhéingigen auf die Arbeiler konnle

die SPD dadurch nichl sehmfilern. Man mu15

die zeillich folgenden Schriflen Friedrich

Wolfs. in denen er den Kampf um Rem—

scheid erwa'hnl oder behandell, im Zusam-

menhang lesen, um zu sehen, wie die Be-

hauplung seiner mililiirischen Fiihrerschafl

nur mil einer angenommenen USPD-Mil-

gliedschafl, nichl aber mil einer Enlschei-

dung fiir die SPD lebensfiihig sein konnle.

Beides gehorl zusammen. Ein SPD-Milglied
als “Rolen General" kann man sich in

Remseheid nichl vorslellen.

Der niiehsle Aufsalz erschien zwei Jahre

spiiler und beschreibl Schadenersalzforde-

rungen Remseheider Induslrie11er wegen

eines requirierlen Aulos, mit dem Milglie-
der des Remseheider Vollzugsaussehusses
naeh den Kéimpfen zu Beralungen nach Essen

fuhren, um dorl - im Essener Zenlralral -

gemeinsam mil den aufsliindischen Arbei—

lem des Ruhrgebiels die Verhandlungen mil

der wiederetublierlen SPD-Regierung
vorzubereilen?" Friedrich Wolf schreibl. er

sei als Milglied des Remseheider Voiizugs—
ausschusses mehrere Male nach Essen mil-

gefahren; seine genaue Funklion bleibl im

Dunkein. D1113 er mililéirischer Fiihrer ge-

wesen sei, erfahren wir auch hier nichl.

A11erdings wird deullich, daB er die SPD-

Position zum Bielefelder Abkommen und

zur Aufslandsbewegung im Ruhrgebiel
unlersliitzt. Dief‘freiwillige Abriislung der

Arbeilerschafl” habe bedeulel, “dais Millio-
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nen an Werten nicht zersto'rt wurden”.30

I927 behandelte Wolf die Ereignisse in

einer l'angeren Arbeit. “Kampf im Kohlen—

pott” schildert aus der Perspektive eines

beteiligten Arbeiters den Kampf gegen die

Remscheider Besatzung.31 Erst in den Tex-

ten, die Wolf nach seinem KPD-Beitritt

schrieb, entstand literarisch der “Rote Ge—

neral”. “Die Unklarheiten von ehedem

(waren) iiberwunden”, urteilte Pollatschek.32

“Nie werde ich die néichtelangen Berarungen

im Zentralrat in Essen vergessen”, schreibt

Wolf in “Transportarbeiter vor die From!” ,‘

als sei er einer der wichtigen Delegierten
gewesen.33 Die Distanz zu seiner friiheren

Partei, derSPD, ist auBerdem in diesem Text

unverkennbar. ,

Weitaus plausibler ging er in “Die roten

Hunclertschaften sn’irmen Remscheid" vor.

Hier stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob

Wolf in der SPD war, einer Partei, die er jetzt
fiir das “erbarmliche und verrarerische

verantwortlich

machte.34 Er selbst

“bekam den Auflrag, das Eisenbahn-

departement zu iiberwachen, das

heiBt den Transport von Munition

und Lebensmitteln fiir unseren Ab-

schnilt und zugleich die Blockade

des feindlichen Korps von L‘Litzow/

Remscheid und des nordlichen Frei-

korps Schulz, das sich nach Wesel an

die hollandische Grenze zuriickge-

zogen hatte.”35

Was sollte das bedeuten? Die Aussage ist

merkwiirdig unvollstéindig. Sollte er eine

Blockade der feindlichen Korps 'Liberwachen

oder sollte er eine solche Blockade organi-
sieren? Eine derart ausgedehnre, auch geo-

graphisch weitreichende Verantwortlichkeit

gab es in Remscheid nicht. Nicht nur, dais

sichdas Freikorps Schulz am 19. und 20.Miirz

von Miilheim nach Dinslaken bewegte, also

keinesfalls in Wesel lag, fiir die Remschei-

der gab es auch‘ in diesen Tagen weder die

Moglichkeit noch die Notwendigkeit, eine

solche Verantwortung zu iibernehmen.36

Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber

zunachst, daB Friedrich Wolf mehr als zehn

Jahre nach den beschriebenen Ereignissen
zum ersten Mal angibt, eine wichtige mili-

tarische Aufgabe wahrgenommen zu haben,

die den Titel eines “Roten Generals” gerecht—

fertigt hatte.

Der ebenfalls um 1930 geschriebeneText
"Wie ich zur revolutiom'iren Arbeiterbewe-

gung kam” stiitzt die Legende durch prag-
nante Formulierungen. Friedrich Wolf zu

seinem Einsatz:

“Ich selbst bekam den Aufirag der

militiirischen Leitung fiberden ‘Abschnitt

Siid’, mir Remscheid als Zenlrum.

Obwohl wir Liberal] eine musterhafle

proletarische Disziplin fibten, wurde ich

spiiter als ‘der Rote General von Rem-

scheid’ in derganzen bijrgerlichen Presse

schwer angegriffen und fiir Material-

schaden und anderes personlich haftbar

gemacht. Die Bewegung verlief damals

wie‘alle nurortlichen revolutionaren Vor-

stdBe im reformistischen Sinne"37

Nichts an dieser Aussage ist richtig: Einen

“Abschnitt Siid” hat es nicht gegeben,
Angriffe in der biirgerlichen Presse mijBten

zu finden sein. Es isttraurig zu lesen, wie ein

bekannter Schriftsteller seine Biografie an

einer wichtigen Stelle ver‘a‘ndert, um den

Schein politischer Radikalita’t zu erhallen.

Auch in einem weiteren Aufsatz aus

dieser Zeir. bildet Wolf die “roten Hlundert~

schaften” in Remscheid und hilft mit, die

Freikorps “aus den Arbeiterstadten hinaus-

zupfeffern und sie restlos zu liquidieren.”3”
Geradezu spannend wird es Ende 1934 in

einer amerikanischen Zeitung. Wolf hielt

sich in den USA auf, um an einem Schrift-

stellerkongreB teilzunehmen. Nur er selbst

kann dem Autor die Formulierungen einge-
geben haben.

“Wolfging als Sradtarzt nach Remscheid
in das Rhein—Ruhr-Kohlegebiel. Er baute

den medizinischen Dienst der Stadr auf,
als der erste faschistische Kapp-Putsch
stattfand. Die WeiBen unter Major
Liitzow besetzten Remscheid. Wolfselbst

fijhrte eine Abteilung der Arbeiierarmee,
die der weiBen Invasion erbittert

Widerstand leistete. Er und seine Leute

wurden gefangengenommen, verurteilt
und sollten erschossen werden. Eine

Stunde sparer Lind nur ein paar Minuten
vor der festgesetzten Exekutionszeit
stiirmren die Arbeiter, bewaffnet mit

Handgranaten und Maschinengewehren,
das Gcfangnis, warfen die 8000 WeiBen
aus der Stadl und befreiten Wolf und

seine Genossen."39

Diese Version kommt noch einmal vor, von

Wolf selbst geschrieben kurz vor seinem
Tod. Allerdings wird er diesmal nicht von

Arbeitem befreit, sondern “mil zwei Biin-
ken als Rammbo'cken” stieBen er und die
anderen die Tiir auf und “befreiten (sich)
im Kampf selbst,”40

Und schlieBlich in einem Lebenslaufaus
dem Jahre 1945:

Mitglied der USP (unabh. Sozial-
dem. Partei), 1920/21 wurde ich von der
socialist. Mehrheit als Stadrarzt (Kom-
munalarzt) der Stadt Remscheid/Rhein-
land gewahlt. Dort l920/Miirz wiihrend

derKampfederArbeirergegendie Kanp-
Putschisten/Baltikumer des Freikorps
Liitzow verhaftet, kurz vorder Exekulion
durch die das Rathaus stiirmendcn Ar-
beiter befreit; danach Mitglied des Cen-

tralraIs Rheinland-Wesrfalens in Essen.
MuBIe meine Stelle als Stadtarzt auf—

geben.“l
Nach seinem Weggang von Remscheid
wurde Friedrich Wolf dort nicht vergessen.
Einige Jahre spater war im Schauspielhaus
seine Tragodie “DerarmeKonmd” zu sehen.
Der Rezensent schrieb:

“Der Schriftsteller und Arzt Friedrich
Wolfist uns Remscheidem ein gurer Be-
kannter. Er war zwei Jahre hiesiger Stadi-

arzt, ging dann nach Worpswede...”2
Kein Wort iiber den “Roten General”. 1929
kam Wolf zu einer Dichterlesung in die
stadtische Biicherei und fand ein zahlreichcs
und aufgeschlossenes Publikum.

Arbeiferkampf 309

‘
(erschienen am

21. August)

,,Die Hypothese, daj} das realsozialistische

,Imperium
'

sich in Auflc’isung, wenn nich! im

Zusammenbruch befindet, schez'm‘ heme je-

denfalls plausibler als die umgekehrze An—

nahme gutmeinender Linker, es handele

sich um eine vielversprechende Emeuerng
des Sozialismus. Es scheim‘, dafl diese erzrlc

experimentelle Form des Sozialismus nich!

mehr zu retren ist, s0 dafl es am zweckmii—

fligsren ware, wenn sie sich ohne grqfle Kon-

flikte und Massaker transformieren and da-

mit die relativ giénstigsten Bedingungen fil'"
einen neuen Anfang afienlassen wilrde.“

Schwerpunktlhcma ist noch einmal, wie

schon im AK 308, die Entwicklung in den

,,realsozialistischen“ Landern.
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“WirJungen kennen Friedrich Wolf, den

friih eren Rem scheiderStadtarzt, noch aus

jener politisch hochbewegten Zeit der

ersten Volkshochschule her, wir feierten

mil ihm Fesne, Feste der Jugend, der

Gemeinschaft, das schonste auf dem

Spelsberg 1920. Damals sprach Friedrich

Wolf ein eigenes Gedicht mit einer

jugendlich-revolutioniirenKampfansage
gegen das Alte, Morsche.”

Das gleiche Gedicht setzte er auch jetzt an

den SchluB seiner Lesung.43 Auch hier wie-

der: Wolfs Einsatz nach dem Kapp-Putsch
Wurde ebensowenig erwahnt wie die angeb-
lichen Diffamierungen in der burgerlichen
Presse.

DaB Friedrich Wolf nicht der "‘Rote

General” gewesen sein kann, gehtabernicht
nur aus den Erinnerungen der Zeitzeugen,
den offenkundigen Widerspriichen in seiner

P6rson, wenn man es dennoch annimmt, und

dem Vergleich seiner Texte hervor, die die

Ereignisse behandeln. Wie schon erwahnt,

kann er als SPD-Mitglied eine so wichtige
Rolle, wie er sie selbst beschreibt, nicht

gespielt haben. Seine Parteimitgliedschaft
wird jedoch einige Male in der ortlichen

Presse genannt. Nach dem Kapp-Putsch
Sprach Wolfam Grab der getoteten Arbeiter.

Zunéichst berichtet die ortliche USP-Zei—

1Ung, ein “Dr. Boldt aus Hagen” habe neben

dem Remscheider USP-Funktion'ar ge-

Sprochen.44 Am niichsten Tag dann die Be-

richligung:
“In unserem gestrigen Bericht fiber die

Beerdigung der Revolutionsopfer ist

insofern ein Irrtum unterlaufen, als am

Grabe nicht Dr. Boldt aus Hagen ge—

sprochen hat, sondem es war das Mitglied
der SPD, Dr. Wolf von hier, welcher im

Auflrag seinerPartei den toten Kiimpfern

den letzten ScheidegruB nachsandte.”45

Die Notiz ist bemerkenswert: Dem Redak—

ICUF der Zeitung war Friedrich Wolf offen-

Sichtlich noch nichtbekannt, was nichtweiter

erstaunlicl1ist,wenn man bedenkt, daB Wolf

€1‘stseit6 Wochen in Remscheid lebte. Aber

er war sicher auch kein bloBer Mitléiufer der

SPD. DaB er am Grab sprach, zeigt einer~

36118 die Schwiiche der SPD in Remscheid:

QbWOhl er erst vor kurzem “zugereist” war,

1168 sie ihn in einer so exponierten Situation

SPrechen. Andererseits wird die Aus-

Slrahlung deutlich, die er gehabt haben muB,

Wenn ihm dies anvertraut wurde.

Die Feier zum 1.Mai 1920 wurde in

Remscheid von KPD, USPD und SPD ge—

meinsam veranstaltet, und wieder war es

Friedrich Wolf,deraufdem Festplatzfiirdie
PD Sprechen durftue.46 Einen Monal sp'ziter,
UrZ vor der Reichstagswahl, gab es in der

Stadtparkhalle eine Wahlveranstaltung der

SPD mit Johannes Resch dem VHS—Lei-

terals Hauptredner: “Warum ich zur USPD

gmg An der anschlieBenden Diskussion

eleiligle sich auch Friedrich Wolf mit ei-

Hem Beitrag: “Warum ich zur SPD ging” ,

“”9 in der Elberfelder SPD-Zeitung, die

WWIL

in:

Revolutions«Nachrichten,”18.3.
1920

auch fiber Remscheid berichtete, zu lesen
,

war/‘7

Nicht nur fiir die SPD, auch innerhalb

der Partei setzte sich Wolf ein. Auf einer

Mitgliederversammlung im September 1920:

“Genosse Dr. Wolf iibte Kritik an der

Presse und bemangelte weiter, daB die

Jugendorganisation wenig Be-

rijcksichtigung finde.”4"

Wenn aber Friedrich Wolf entgegen seinen

Angaben SPD-Mitglied war und damit unter

den Remscheider Arbeitern eine fiihrende

Rolle gar nicht gehabt haben kann, was war

dann seine Aufgabe wéihrend der Kampf—

rage? Der einzigen Erwahnung seines

Namens in direktem Zusammenhang mit

den Kampfen ist die plausible Annahme zu

verdanken, daB Wolf auch wahrenddessen

als Arzt ta'tig war. Laul “Revolutions-Nach-

richten", dem Ersatz fijr die “Bergische
Volksstimme” in diesen Tagen, war er fur

den Samariterdienst mit dem Standot in der

Ortskrankenkasse, Hindenburgstr.13, ein-

geteilt, die in unmittelbarer Na’he des be-

setzten Stadtzentrums lag und damit im Kern

des Kampfgeschehens.” A13 A121 erlebte

Friedrich Wolf die Kampfe aus der Nahe,

was es ihm spater erieichterte, sie literarisch

zu verarbeiten. Wie er die Ereignisse 1920

erlebte, geht aus einem Beitrag einerJugend-
zeitschrift von 1925 hervor. Aufjeden Fall

sind die folgenden Bemerkungen weitaus

plausibler als alles, was Wolf selbst spater
darijber schrieb:

“Als Stadtarzt in Remscheid war er 1920

unmittelbarerZeuge grausamen blutigen
Geschehens und aus dem StraBen

durchfegenden Kugelfeuer und dem

Fallen blilhender Menschenleiber keimte

der feste Vorsatz in ihm auf zur Giite, zur

Menschenliebe, zum Frieden, bekannte

er sich zum Kampf gegen den Wahnwitz

roher Gewalt.”50

Friedrich Wolf entv'varf spater die Legende
des “Roten Generals" und vervollstandigte
sie immer mehr. DaB er als Schriftsteller die

Ereignisse literarisch verarbeitete und sich

-. Smarfierbimft.
1 1
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mam

selbst dabei1n vera’nderten Rollen vorfuhrte

mag noch als Beweis seiner enorm produk-
tiven Phantasie gelten; daB er diese neuen

Rollen dagegen auch in seine autobiogra—
fischen Texte und Lebenslaufe iibernahm,
daB er also seine Vergangenheit zu retu-

schieren begann und diese Retusche mit der

Zeit nicht wegnahm, sondern immer wieder

neu und kraftiger libermalte, hatte andere

Grfinde, die zum Teil mit ihm, zum Teil mit

der Partei zusammenhingen, der er sp'aiter

beitrat, der KPD. Der Orden des militari-

schen F'Lihrers, den er sich selbst ansteckte,
machte ihn in seiner neuen politischen Hei—

mat noch willkommener. Er schien vorzu—

leben, was er v01n anderen forderte, sein

Draufgangertum, sein Tempo, seine Lust,

sich einzumischen und im Zentrum des

Geschehens zu sein, machlen einen groBen
Teil seines Renomées aus. das er nutzte, um

f'Lir seine neue Partei zu werben. Der “Role

General” beglaubigte all das auch fiir die

Vergangenheit und rechtfertigte umgekehrt
seine Entscheidung filr die KPD, die sich

geme mit seiner Popularitat schmfickte. So

gerieten seine friiheren Uberzeugungen, sein

Pazifismus, seine Verbundenheit mit der

bfirgerlichen Jugendbewegung zu ideolo-

gischen Unklarheiten, denen sein entschie—

dener Einsatz als Fijhrer‘der kampfenden
Arbeiter die praktische Kritik lieferte, die

‘fwirklicher” war als all'e seine damaligen
Schriften. Der Mystifikation folgten die

Biografen gem, weil sie‘ in ihm als Vorbild

den sehen wollten, der er zu sein vorgab: der

immerzu 11nd unerschiitterlich kampferische
Intellektuelle als Begleiter und Fiihrer der

radikalen Arbeiterbewegung und als Ver-

korperung des guten Gewissens ihrer Partei,

der KPD und spater der SED. So etwa der

Dichter Kun Bartel nach 1945 in der DDR2

“Genosse Friedrich Wolf - das ist nicht

einfach der Name eines Dichters, er ist

ein Teil jenes groBen Ganzen, welches

unsere Partei ausmacm und um dessent-

willen wir unsere Panel so lieben...”51



QLW
Aber der Orden des “Roten Generals" war

mehr als ein Geschenk an die KPD. Sie

erwartete etwas durchaus iihnliches von ihm,

zwar nicht die Retusche seiner Vergangen-
heir. uber die Anpassung seiner Gegenwart
und Zukunft km die Erfordemisse der Partei

als mztchtbezogenel' Bewegung. Ihre Fixie—

rung auf die baldige Erringung der politi-
sehen lecllt hatte in der KPD die Konse-

quenz, daBjeder, der als Revolution‘cir ernst-

genommen werden wollte. dem strategischen
Denken Konzessionen machen muBte. die

den Kern der Person trafen. Die Verengung
und Kanalisierung der persbnlichen Wiin—

sche. die erneute und imtner wieder gefor-
dcrte Aneignung gesellschaftlicher Rezllitéit

tnit dem Blick auf den Nutzen fiir die Partei

und die Ausrichtung mijglichst aller indivi-

duellen Bewegungen auf das eirle Ziel ge-

hdrlen zu einem Lernprozelfl. der Friedrich

Wolf in den Jahren bis 1930 relativ schnell

gelang. A11erdings:Ebenso wie viele andere

lntellektuelle verliingerte er den Lernprozefl
in die Vergangenheit lund vollzog so die

Konsequenzen der politischen Strategie an

sich selbst mitgréBererAnstrengung, als die

Partei erwarten konnte.

Schlielfilich soll noch darauf hingewie—
sen werden, daB Friedrich Wolf mit seiner

pzlzifistischen SPD-Vergangenheit der Par—

tei angehért hatte, die — so die Haltung der

KPD um 1930 — dem Faschismus gerade-

wegszuarbeitete. Die Sozialfasehismusthese

der KPD machte es Wolfnichteben leichter,

Sich zu seiner Vergangenheit zu bekennen;

hillte er es getan, wiirc er unweigerlich insl
Kreuzfeuerder innerparteilichen Kritik gera-

ten.52

Mit der Legende seiner Vergangenheit
konnte Wolf zum Helden fiir die KPD und

spéiter die SED werden. Die Partei brauchte

Helden wie die Kirchen ihre Heiligen. Ob

solche Figuren in der Konkretheit mensch~

lichen Handelns jedoeh Vorbilder sein k611—

nen, nibchte ich stark bezweifeln. Zudetn

bleibt die Frage. wie Friedrich Welf sielbst
im Wissen um seine Vergangenhelt mtt der

Legende leben konnte und diese szlltung
aushielt. Diesen Aspekten politischer Moral

soll hier nieht nachgegangen werden.
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Haymarket
I975 erschien bei Wagenbach ein kleines Bandchen fiber die deutschen Anarchisten in Chicago und die Justizmorde nach der

Hflymarket-Bombe vom 4.5.1886.

8 Anarchisten, (larunter sechs deutschen Einwanderern, wird der ProzeB gemacht, 5 werden zum Tode verurteilt, einer wahlt

den Selbsttod und 4 werden hingerichtet (August Spiess aus Landeck, Georg Engel aus Kassel, Adolph Fischer aus Bremen und

der Amerikaner Albert Parsons). Drei werden 1893 unter einem neuen Gouverneur, der die Justizmorde zugibt, entlassen.

Bei allen 8 Angeklagten handelte es sich um “polizeibekannte” anarchistische Redner, Herausgeber von Zeitungen und

()rganisatoren von Versammlungen und Streiks fiir den 8-Stunden-Tag. Ihre Verhaftung und ihre Ausschaltung aus einer sehr

lcbendigen Bewegung war (leshalb alles andere als zul‘allig.

Nur einer von ihnen, der 22-jahrige Tischler Louis Lingg (eigentllich Link aus Mannheim, geboren in Schwetzingen am

9.9.1864) erkliirte sich grundsatzlich zur Gegengewalt bereit und hatte sich auch die Fahigkeiten angeeignet Bomben zu bauen.

l)as iericht konnte allerdings nicht den Nachweis fiihren, daB seine Bomben in der Bauart mit der Haymarket-Bombe

ubereinstimmten. Trotzdem wurde auch er zum Tode verurteilt, vereitelte dem Staat jedoch diesen “Erfolg”, indem er eine,

Vermutlich von seiner Freundin Elise Friedel (ebenfalls aus Mannheim) ins Gefangnis eingeschmuggelte Patrone im Mund

anziindete und sich so den Kopf zerschmetterte.

Noch zwei Zwischenbemerkungen, bevor wir zu der eigentlichen Geschichte kommen: der Grund, warum so viele deutsche

Anarchisten 1886 in den USA agierten, lag in den Sozialistengesetzen Bismarcks und dem Stillhalten der deutschen Sozialdemo-

kratie. Viele der radikaleren Arbeiter wandten sich sozialrevolutionaren Positionen zu, besonders im Ruhrgebiet, aber auch in

der Gegend um Aachen und um Mannheim. Viele von ihnen zogen es im Lauf der Zeit vor auszuwandern, ein Umstand, der nicht

zuletzt (lie Schwache der anarchistischen Bewegung in Deutschland in den spateren Jahren miterklart. In Osterreich und der

Schweiz konnten sich die Auseinandersetzungen zwischen Anarchisten/Radikalen Sozialisten und Sozialdemokraten offener

weiterentwickeln, was fiir ()sterreich dazu fflhrte, daB die anarchistische/radikale Fraktion ab 1882 die Mehrheit innerhalb der

Arbeiterbewegung gewann. Erst ein Ausnahmezustand konnte diesen Einfluli brechen. Allein am 17.Februar 1884 wurden 238

Personen, allesamt wichtige ()rganisatoren und Redner, wegen anarchistischer Umtriebe ausgewiesen; mit der Ausweisung

verbunden war nicht selten der Verlust der Arheitspapiere, so daB am Ende einer Irrfahrt durclh halb Europa auch bei ihnen die

Auswanderung in (lie USA stand.

In dem Einwandererland USA herrschte in jenen Jahren eine extreme Auslanderfeindlichkeit, die sich auclh in der

Arbeiterbewegung niederschlug und (lort zu einer Spaltung in “einheimische” und “eingewanderte” Arbeiterorganisationen

l‘iihrte. Fiir die radikaleren Ansatze wurden vor allem die Einwanderer verantwortlich gemacht, mit denen der “amerikanische”

Arbeiter oft nichts zu tun haben wollte. Diese Grundstimmung wurde von der offiziellen Presse zu wahren HaBtiraden gegen die

Von Anarchisten organisierten Streiks genutzt, die Polizei und die Privatarmeen der Unternehmer sollten aufréiumen, rein-

schlagen, verhaften und schieBen; - und sie taten es zunehmend. Versammlung um Versammlung wurde gewaltsam aufgelost, egal

wie friedlich sie verlaufen war.

In (lieser Situation kam es zum Bombenwurt‘, der nie wirklich aufgeklart wurde. Doch nicht nur die Polizei und die Richter

hahen den wahren Tater gesucht und die Falschen drangsaliert, ausgewiesen und hingerichtet, auch dlie Phantasie der Linken

beschaftigte sich mit dieser so folgenreiclhen Tat und die Diskussion unter Anarchisten (damals wie heute) reichte von vehementer

Ahlelmung bis zur Propagierung solcher Taten. Unter denen, die ihrer Phantasie (‘2) freien Lauf lieBen, befand sich auch ein

I‘jl‘eund Emma Goldmans, der sozialistische Schriftsteller Frank Harris.

Er hat einen, heute nahezu vergessenen, Roman geschrieben. Und zwar aus der Ich-Perspektive des Tater‘s (3). Der Titel ist so

einfach wie priignant: “Die Bombe”. Auf deutsch erschien das Buch 1927.

Harris beschreibt Rudolf Schnaubelts Arbeiter- und Liebesleben in den USA (drastisch bis schnulzig, voller Rollenlklischees

11nd iiber weite Strecken so pathetisch, dal} es schon wieder gut ist), seine Erlebnisse mit der Repression und seine Freundschaft

mit Louis Lingg. Und Schnaubelt wirft die Bombe - im Roman. Doch dieser Bombenwerfer des Romans ist so fiktiv nun auch wieder

nicht:

Das gerade erschienene Buch “Sozialrevolutionare und Anarchisten _

"0r1886 kennt RudolfSchnaubelt als einen 1859 in Schlesien geborenen Maschinisten, der ah 1880 in den Ausschufi des Salzburger

Allgemeinen Arbeitervereins gewahlt wird. Im Juni 1881 einen Prozel} bekommt, aber freigesprochen wird. 1883 in Karnten

Delegierter aufeinem KongreB ist und danach in die USA emigriert. Die Memoiren des osterreichischen Anarchisten JosefPeukert

“'issen auch, (laB er “im Mai 1886 in Chicago war und in die Haymarket-Affaire verwickelt” gewesen sein soil, er kann jedoch fiber

Canada nach London fliehen (halt sich in Josef Peukerts Gruppe Autonomic auf) und emigriert spater nach Argentinien, wo er

“'Eiter in (ler anarchistischen Bewegung tatig bleibt.

Das meisle von dem stimmt auch mit den Informationen iiberein,

Selmaubelt wirklich der Tater war, bleibt ungewifl, aber in der engeren A

GEschichte einen zusatzlichen Reiz gewinnt. Doch genug der Einleitung,

geniellt nun die entscheidende Passage bei Harris:

”
von Anna Staudacher iiber die osterreichische Bewegung

die Harris fiber seine Figur Rudolf Schnaubelt gibt. 0b

uswahl der moglichen Tater befindet er sich, so daB die

wir wollten euch eine Kostprobe nicht vorenthalten,

Wolfgang Haug



Die Bombe
von Frank Harris

Auszug aus dem 9.Kapitel

Die Bombe war nicht grofier als cine Apfelsine, abcr-sie war dreimal so groB als die Kugel. die cr auf dem Sec

ausprobiert hatte; und ich wuBte, daB sie cine ungeheure Sprengleaft haben muBte. Auf der einen Seite hing cin

kleiner. bandartiger Streifen heraus.

“Was ist denn das?" fragte ich. auf den Strcifen weisend.

“Die Bombe hat cincn dOppcltcn Zfinder", sagte er, “wenn man an dem Streifcn zicht, entziindel sich innen dcr

Ziindstoff. Die Explosion wird dam in genau zwanzig Sckunden vor sich gchen. so daB du erst ziehen dann fiinl'
odcr zehn Sckundcn wancn und dann erst dic Bombe werfen muBl. Sic kann abcr auch beim Aufschlagen
explodicrcn. Sci daher vorsichtig."

“Woraus ist sic dcnn gemacht?” fragte ich und wog sic in meincr Hand. Sic war crstaunlich schwer_
"Sic hat einc Bleiverschalung V0" auBcn". crwidcrte er. “Blei liiBt sich so leichl vcrarbeiten. Der Sprengslot‘l'

is: meine eigene Erfindung - auf die ich zufiillig gekommen bin."

“lch will sic in meinc Hosentasche sicckcn. dcnn don kann sic nicht angesloBcn werden; und ich wcrde auch
dcn Strcifen im geeignclen Moment zichcn konncn. lch nehme an. daB sic mir kcin Loch ausbrenncn wird?"

Er schiiltelle den Kopf.
“Du wirst viclleicht den Funkcn “he", “Venn dU Sic wirfsl: aber sic wird dir nicht die Taschcn vcrbrcnncn.“
Ich war von fieberhafler Has! crgriffen. lch brannlc vor Ungcduld, iibcr dic niichslen Slundcn hinweg'lukommcn.
“Wollcn wir jclzt nicht in die Versammlung gchcn‘l" l'raglc ich.

‘

Lingg war ruhig wie immer und spruch in seincm gcwohnlichem lungsumen Tone.
“Wie du willst", sagte er, "cs isl nur cine Mcile bis zum Haymarkct, und die Versammlung is! fiir neun Uhr

einberufen. Sie werden nicht vor achl oder zclm Minulen nach uchl beginncn. und sclbst wcnn‘die Polizci dic

Versammlung sprengt. kann es nicht vor halb odcr drci viertel Zchn gcschchcn. Wir haben noch cine Mcnge Zcit.
Bevor wir gehen. Rudolf. muBt du mir eins versprechcn: du muBt lliichlcn. ES Eehorl zu unsercm Plane daB WCT

dic erste Bombe wirfl. die chhc nicht zu zahlcn braucht. damil sich dcr Term; richtig vcrlircitel Nichis triigt 50

schr zur Verbrcitung dcs Terrors bci, wie die Wicdcrholung und dcr Erfolg dcr Allcnlalc Du muBt inir vcrs: rechcn.
dich fcm zu halten, was uuch gcschchcn mug. und dich nicht sclbsl zu verralcn."

. i p

“Ich verspreche cs dir". crwidcrlc ich hustig. "soll ich sic in jcdcm Falle werfcn‘)"
lch fraglc und fuhr licbcrhaft mil dcr Zungc fiber die ausgctrocknclcn Lippcn viclleichi in dcr Hofl‘nun v uul‘dic

Moglichkeil cincr Alcmpuuse.
' *5

"Wenn die Polizei sich nicht cinmischt. sind wir nur zu froh. uns ruhig vcrhaltcn zu konnen Abcr wenn sic cinc

geordnete Versammlung auseinandcrtrcibl. wcnn sic mil ihren Kniippeln loszusclilagcn bciinni wurdcnich sic
werfen. Und wenn du dabei noch darun dcnkcn kannst, so wirl'dich aufdic Erdc. Die Eischiitlgruna‘wird l‘urchllfilr
5cm.

~

“Wollen wir dann gchen‘.’" frugtc ich und sah micli nach mcincr Handuischc um Aher Lin i hattc sic schon

aufgchobcn. Auf cinmal stelltc er Sic wicdcr hin und lcglc mir dic Hand auf die Schullcr
i

S
' :3 .I “1V0”

Glitc auf mir.
. cine ugcn ru nu

”Du hast noch Zcil, Rudolf. sclbsl jctzl hast du noch Zeil. umzukchrcn. lch crlr

darin verwickclt zu sehen. chrlaB cs mir. Gluube mir. es wird besscr scin.“

Mit dem scllsamen Hochgcfiihl dcr Ebcnbiirligkeil in mir ricl‘ ich aus:

“Nein, ncin, du irrst dich in mir. ich bin von gunzcm Herzcn hcrcit. Allc dicsc \‘crl'olgten und cmordclcn
Menschen rufcn nach mir. Wir wollcn nicht weilcr dariiber rcdcn; ich bin enlschlosscn! Allcs' in mirdrii: llurTai."

Er warf den Kopf zuriick. crgrifl‘ meinc Hundtasche, und wir vcrlichn das Zimmcr. Ali; wir durch (in‘klcincn

age dcn chankcn nicht. dich
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Laden gingen, sagte uns der Jungc, daB Engel vor einen halben Stunde in die Versammlungen gegangen ware. und

so schritten wir riistig aus. Ich war so erregt und fiberreizt, daB ich es gar nicht gemerkt hattc, wie sich der herrliche

Tag mit Wolken versehleierte und ein Gewitter heraufzuziehen begann, bis Lingg mich daraufaufmerksam machte.

Ganz kurz darauf. wie es mir heute scheint, hatten wir unser Ziel erreicht. Wir waren in der Desplaines Street

zwischen Lake Street und Randolph Street. Die Desplaines Street ist die HauptverkehrsstraBe auf der West-Side.

drei- oder vierhundert Yards vom FluB und eine halbe Meile von der Peripheric des Gcschéiftszemrums der Stadl

Cntfernt. Der Haymarket. wie der Ort spiiter immer genannt wurde, liegt ungel‘a‘hr hundert Yards weiter. Als wir von

Sliden kamen, gingen wir an der Polizeistation in der Desplaines Street voriiber, deren Vorsteher Inspektor Bonfield

war. Eine Schar von Polizisten stand schon an der Tfir.

“Sic warten auf ihre Beschiiftigung heute nachl," sagte Lingg, “aber wir auch

Als wir in die Nfihe def Versammlung kamen, sahen wir den Bijrgermeister der Stadt mit einigen Beamten. Der

r Mann namens Caner Harrison. Er wurde gebeten. die Veranstaltung zu verbieten. er

einzumischen, solange die Versammlung in geordneter Weise vor sich ging. Er wollte

Persénlich anwesend sein. um jede Aufreizung zu Unruhen zu verhindem.

Die Rednenribijne bestand aus einem einfachen Fraehtwagen. der an der Milndung der Sackgasse in die

HaUptstrasse. im Mittelpunkt des Geléindes ausgestellt war. D'en Hintergrund bildete die Rilckseite der groBen

Kranfabrik von Crane Brothers. Ich glaubc. daB ungefiihr zwet- oder dreitausend Menschen bereits versammelt

Waren.
_

. . .

SpieB hatte gerade zu Ende gesprochen, als wlr ankamen. Ihm- folgte l’arsons. der diesmal Wll‘kilCh auf dcr Hohc

War. Er fordene die Arbeiter auf, sich ruhig zu verhalten. Er versrcherteihnen. daB wenn sne ruhig blieben und ihre

Anklagen einfach zum Ausdruck brfichten, das amerikamsche Volk sem Mitgeffihl nichtversagen and schon flir

Gerechtigkeit sorgen werde. Er glaubte wirklich addrese Schlagworte. Er spraeh dann wetter ijber dle furchtbaren
Anklagen. Unbewaffnete Manner. Frauen und Kinder wurden ntedergeschossen. Warum schoB man auf dIC

Waffenlose Menge? fragte er und begann seine Rede nber die notwe.:ndhg¢'_1 Reformen.
"

Der Bijrgermeister heme zu und hatte gegen dte AuBerungen ntehts emzuwenden. “Parsons Rede . sagte er

Spiiter, “war cin guter politischer Vortrag." Nachdem Parsons zu Ende gespmchen hatte. stand der Engl‘iinder mlt

detn buschigen Kopf, Samuel Fielden. auf und begann
zu sprechen. Etmge Regentropfen fielen. der aulsteigcndc

Wind hielt einen Augenblick still, die Dunkelhett senkte stchtschnell herab. Der-Sturm war nahe am Ausbruch.

Die Menge an der Peripherie begann, sich langsam zu verztehen. lch stand alletn und seltsam gespannt. Ich suh.

Wie der Bfirgcmeisler und die Beamten sich nach der Stadt 2d
entfcmten. Es soah emtge Augenbltcke lung aus. als

0b fines in Ruhc verlaufen wtirde. Aber ich empl‘and kemc Erletchterung. Ich hone mem e1 genes Hcrz schlagcn und

plétzlich fiihlte ich etwas in der Luft. Sic schien mit Erwartung geladen zusetn.
Ich drehte langsam den Kopl' um.

Ich stand am Rande der Versammlung. Als ich mich nmdrehte, sah ich Bonfield. der. jetzt. nachdem dcr

Burgermeister weggegangcn war. freies Spiel hatte. nnt
seiner POi‘lZClilblCliUl'lg anzuniarsehteren. Icli fiihlte. \xjie

die persénlichc Feindschaft mcinc Muskcln slrullte. Die. Dunkelheil nahm raseh zu, Plot-zltch 'wurde- SIC vom Blitz

Zerrisscn, und ein Iangrollcnder Donner erté'mlc. lm .Aullenchten ties “Bill/CR. suh [Ch .dte wetllcn «Kniippel
llitcderfallen, sah. wie die Polilci aufdic Mcnschen cmlnch. the .ml tlcm Burgerutmg tlttx HIlllClCll. Klein lzntschluls

WargefaBt. lchlegtedielinkellanduul’tlie I. |
..

. .. _

hinein und log an dcm Streil‘cn. Ich “(n-19 em ltlcmes st'ltnttttt‘ntltxx (ICllllht'il. Mt begann:lttngxnnt [um/ultlcn ems.

ZWci, drei, vier. fijnf‘ sechs. siebcn... und als Ich bis Sit-hen gel-,gtltlt litttte. \\’;ll‘ the Poltzet
tn

meme nuchste Niihe

gcrfickt und schlugjcdcn. dcr ihr im Wegc stand, /.u B()(i€ll;Z“’cl
oder dret Poltztstcn litttten thre Revolver gcz‘ogen.

Die Mcnge floh in alle Richtungcn- Plotzlich ertonte em Schull und dann ungelahr em Dutzend Schussc. wtc mtr

SChien. alle von der Polizei abgefeuen. Dic Wut flamrnte
tn mll‘ ant“. .

lch nahm die Bombe aus dcr Tasche heraus, unbekuntmert.
ob lCh gesehcn wurde oder meht. und sehaute nach

der richtigcn Stelle aus. Dann schleuderte ich stc ubcr rnetne
Schulter htnweg,‘hoeh m die Lult gegen dlc'Mllllc dcr

POIizistenschar, und im selbcn Augenblick stolpertc IClt naeh vom und wart mtcli aul denBoden. WCll lCh den

Funken gcschen hang, Es schien mir. als 0b lCh cme Ewrgkcn dagclegen hatte. als lCh plotzhch emen ungeheurcn

Druck fiihlte und von cincm l'urchtbarcn Getése betiiubt wurde. Keuchend riehtete ich mich uul‘. Ich sali. wie die

MCnschen vor mir zu Boden geschlett
"“d Schreic hinter mir. Ich drehtc mich

Wic
'

'

: .

-

..
. . .

1122?;$30” komm da cntlang", er 20g mtch aufden Burgerstetg. und wrrgtngen an der Stelle. wo die Pol izei

~ ..
‘

'

~

' "

fliisterte er plotzlich.
EGSlan te. vorbet. Steh niLht lnn .

_ _ . _
.. ' .

Abgiii‘clliahittte schon hingesehcn. und dicses Btld Wll‘d blS zu metnem Tode unausloschlich vor memen Augen

'93
o

Bfirgcrmeister war ein altere

hatte jedoch keine Lust, sich

zm‘hc. um die Bomht' lC\l/llil;lilL‘ll. Maine the regime Hand indicthschc

dert wurden und sich aufzurichten versuchten. lch hone Jammcrrul'e. Klagen

um. Aufeinmal schob sich ein Starker Arm in den mcinen. und ich hortc.



'

Sperre erreicliten.

stehen. Die StraBe war ein Schlachthaus. Im Miltelpunkl gahnle ein groBer Trichler, um den Menschen Oder

Menschenglieder in jeder Richtung zerstreut herumlagen, hart am BUrgersteig sah ich ein abgerissenes Bein und
einen Arm und dichl dabei zwei groBe Fetzen blutenden, rolen Fleisches, mil einem St’Lick Wirbelknoclicn

zusammengeschraubl.
Mir wurde schlecht, meine Sinne schwanden; aber Lingg hiell mich mil Ubermenschlicher Kraft aufrecht und

20g mich fort.

“Nimm dich zusammen, Rudolf”, fl'tislerte er, “komm!” Und im niichslen Moment batten wir alles hinter uns

gelassen, und ich klammerte mich zillernd wie Espenlaub an ilm. Als wir das Gelande verlassen batten, bemerktc

ich, daB'ich von Kopf bis FuB durchnéiBt war, als ob ich in kaltes Wasser gelaurlit ware.

“Ich kann nicht weiter,” keuchte ich, “ich kann keinen Schritt weiler, Lingg.”
“Unsinn”, sagte er, “nimm hier einen Schluck”, und er zwang mir eine Branntweinflasche in die Hand. DCI‘

Branntwein, den ich die Kehle hinuntergoB, setzle wieder mein Blut in Umlauf, ich almele auf und schritt weiter.

“Wie du ziltersl”, sagle er, “wie sellsam ist es mil euch Neurasthenikern! 1hr macht alles wunderbar, um dunn
wie ein Frau zusammenzubrechen. Komm. Ich laB dich nicht allein. Aber um Gottes willen, nimm dich zusammenl

‘

Du siehsl todbleich aus. Trink noch einen Schluck.”

Ich f'Lihrte die Flasche an den Mund, aber sie war leer. Ich halte sie in einem Zug leergetrunken. Er steckte sic
wieder in die TaSClllC‘

“Ich habe hier noch eine Flasche”, sagte er, “ich babe genug mitgebracht. Aber wir m'tissen zum Bahnhof."
Wir sahen die Feuerwehrmit Polizeitruppen, die wie verruckt in die Richtung galoppierte, aus der wir gekommen‘

waren. In den StraBen dréingten sich redende, wild gestikulierende Menschen. Jeder schien schon von der BombC
zu wissen, denn man sprach nur dartiber. Ich bemerkte, daB selbst hier, eine halbe Meile entfernt, das Pflaster mit

Galsscherben besal' war. Alle Fensterscheiben waren durch die Explosion eingedriickl.
Als wir zum Bahnhof kamen, sagte Lingg, bevor wir noch in das volle Licht der Bogenlampen eintauchten:
“LaB dich mal ansehen”, und er lieB meinen Arm fahren. lch ware fast gefallen. Meine Beine f'uhlten sich wie

deulsche Wiirste an, als ob sie keine Knochen batten und sich nach jeder Richtung hin biegen konnlen. Trotz allel‘

Bemuhungen konnte ich das Zittem nicht bemeistern. “Komm, Rudol l”, sagte er, “wir wollen mal einen Augenbl ick

halten und reden. Du muBt zu dir kommen. Trink noch einen Schluck und denk an gar niclits mehr. Ich will dich

retten, du bist zu gut, um vor die Hunde zu gehen. Komm, Lieber, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen.”
Meine Kehle war Wie zusammengeschnijrt, aber ich schluckte den Branntwein hinunter. Ich trank noch einen

langen Zug aus der Flasche, dem Geschmack nach halte es Wasser sein konnen. Aber es schien mir gutzutun. In

kurzer Zeit hatte ich mich wieder zusammengerafft.
“Ich bin wieder in Ordnung”, sagte ich, “was sol] ich jelzt tun?”

“Einfach durch die Station durchgehen, als 0b nichls geschehen ware, und in den Zug einsteigen!”
Ich nahm mich zusammen, und wirtralen in den Bahnhofein. Aber als wir an die Sperre der Z'uge nach New York

kamen, 8311611 wir, daB irgendeine Nachrichl durchgesickert sein muBte, denn es standen schon zwei Polizislen nebcfl
dem Fahrkartenkonlrolleur. Lingg mil seinen Luchsaugen hatle sie zuerst von weitem erspaht

DU muBt dann sprechen, Rudolf", sagte CF, “wenn du dazu nicht imslande bist, mussen wir zurfickgehen und

aulSerhalb von Chicago einen Zug nehmen. Du heiBt Willie Roberts. Du muBtjedoch f'Lir uns beide sprechen denn
deine Aussprache ist besser als meine. Wirst du das konnen?” (Ich nickte)

,

“Nun mach’s gut”, sagle er, als wir die

1m nachsten Augenblick fragte der Beamte:

“Wohin wollen Sie?”
‘

“Nach New York”, erwiderte ich und pflanzte mich vor ihm auf, wfihrend Lin
“1hr Name”, sagte er.

“Auf der Fahrkarte”, erwiderte ich gahnend, “Willie Roberts”.
“ICh dachle Sle waren Deutscher”, sagte def Beamle lachend, “es war eine EXplosion oder so elwas in der East—

Side, nicht wahr?”
-

“Ich weiB nicht”, erw1derte ich, “aber wir werden keine Ruhe haben, bis es nicht einrnal zu einer rightigcn

Schlagerei kommt.”
'

“So ist es”, sagte er, und wir lachten.

Im nachsten Augenblick hatte er meine Fahrkarle geknipst und gab mir den langen Streifen zurijck Ich sagte:
“Mein Freund kommt auf einen Augenblick mil mir, er wird gleich zuriick sein

~

V

Lingg verbeugte sich lachelnd und nahm meinen Arm, als wir durch die Sperre gingen
“Ausgezeichnet”, sagte er, “man halte es nicht besser machen konnen. Sie haben nicht eine Spur von Verdacht.

gg meine Fahrkarte zeigte.

/
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und es ist auch besser fijr sie.”

“Warum?” fragte ich.
. .

, ,,' .

Er sah mich mit spéttischcm Liicheln an “Weil 10h eme andere Bombe 1n der Tasche habe
, sagte er, “s16 héitten

uns nicht lebend gekriegt.”
_ .. . . . . .

Ich weiB nicht warum, aber die bloBe Erwéihnung emer Bombe lostc wreder dreses thtern 1n m1r aus. Ich hérte

Wieder den Héllenlérm, ich schauerte von Kopf bis FuB, UHd mein HCFZ stand Still-

Wie ich in den Zug einstieg, weiB ich nicht. Lingg muB mich beinahe hineingetragen haben. Aber als ich wiedler

zu mir kam, saB ich in der Ecke in einem Abteil erster Klasse.

Anmerkungcn:
'

.
. .. .

Horst Kamsck (Hg); [-Iaymurkct
— M86: Die deutschen Anarchisten von Clucago. Reden und Lebenslaufe, Vcrlug Klaus Wagenbach. Berlm I975

v21. auch Hans Mamuls Enzcnsbcrger (Hg): Freispri‘lche vor Gerichl. Suhrkamp Taschenbuch. Frankfurt 1973‘

Anm Sl‘llld’lChCl" Soyi'rlrevolutioniil'e und Anarchisten. Die andere Arbeiterbewegung vor Hainfeld. Verlag fiir Gemeinschai’tskritik, Wien 1988

Frank Harris: Die Bombe. E. Luubsche Verlagsbuchhandlung. Berlin I927 (New York 1920, aber davor wohl bereils in GroBbritannien

crschicnen).3]6 S.

Wer - Il'otz (165 {War wcilc Streckcn kl

dies mitteilen. Wir hiittcn dazu gem cure Melnung gewuBL auc

Es gibl noch so munchc

ischeehufl geschriebenen Buches — Interesse daran hat, dam ein solcher Roman nachgedruckl wird. sollte Lms

h ob ihr Lust habt. im SF (ifter cine solche Geséchichte priisentiérl zu bekommen.

Photo: Theo Heimann



Sie schossen und sie mordeten, sie begingen
Bankraub und erfanden die Methode, mit dem

Auto vom Tatort zu fiiehen, weshaib sie auch

Autobanditen genannt wurden. Sie waren Vege-

tarierund verabscheuten alles,wasAlkohoioder

Taibak hieB.

Der harte Kern der Gang starb - als meist

gehaBte politische Terroisten der Jahre vor dem

1.Weitkrieg — im Schuflwechsei mit der'Poiizei.

Sie waren Anarchisten einer heute ziemlich sel-

tenen Sorte: Stirnerianer.

lm LaufderJahrewurdevielUberdieBonnot-

Gruppe geschrieben. Das vielleicht eindring-

Iichste und objektiviste Buch heifSt "The Bonnot

Gang", verfa13t von Richard Parry.

Parry idealisiert nicht und verurteilt nicht.

Stattdessen versucht er die Aktivita'ten in Zusam-

menhang mit einer ideologischen Tradition zu

'

bringen und — nicht minder wichtig - in Zusam~

menhang mit den unversohniichen Klassenge-

gensa'tzen der franzosischen Gesellschaftjener

Zeit.

Umzuverstehen,wie eineGruppevomSchlag

der Bonnets entstehen konnte, muB man auf den

blutigen Zusammenbruch der Pariser Kdmmune

1871 zurfickgehen und die harte Repression der

Folgejahre genauer betrachten. Diese Repres-

sion war vor alien Dingen okonomischer Natur.

Die SchwierigkeitArbeitzu finden einerseits und

ein rficksichtsloses Ausnutzen der Arbeitskraft

andererseits,biideten die Ursachefiireinensehr
konkreten HaB.

Als die franzfisische Regierung 1880 eine
Amnestie for die Kommunarden erlieB, bedeu-
tete dies fiir die franzdsische Arbeiterbewegung
allgemein, und fiir ihren anarchistischen Fifigel
im besonderen eine groiSen Aufschwung. Zu
Tausenden kamen deportierte Kommunardenaus
Neu-Kaledonienzuriick und Liberallin Frankreich

wurden anarchistische Gruppen gegriindet, vie-
Ie mit so symboltra'chtigen Namen wie "Dyna-Au u

mit
, DasSchwert”, "Die Schlange", "DerHaB"

usw.

In den 90er Jahren des 18.Jh. kam es zur

ersten Terrorwelle. in Europa expiodierten mehr

als 1000 Bomben, gelegt von den verschieden—

sten politischen Aktivisten. In Paris verleitete die

Hoffnung, die biirgerliche Gesellschaft zu zer-

storen, Anarchisten zum Bombenwerfen.

Verglichen mit den 7DerJahren des 20.Jahr-

hunderts zeigen die Gerichrsverhandlungen und

P‘olizeiberichte der 90er Jahre des ietzten Jahr-

hunderts ein gianz anderes Bild vom Hintergrund
derTerroristen. Fast ohne Ausnahme waren dies

verarmte Arbeiter,vom Arbeitsmarktausgespien
und ohne jede Ausssicht auf ein Auskommen.

Dies charakterisiert auch die Bonnet-Gruppe.
Selbstversta'ndlich ging es nicht nur um Bomben;
es gab auch D‘iebstahle, Bankraub, Fa'ischungen
uind Betrfigereien.

Um die Jahrhundertwende taucht eine der

wohl schillerndsten Gestaiiten der Kriminalge'

schichte auf: Marius Jacobi. Mit 13 Jahren arbEi‘

tete eraufeinem Piratenschiffim Indischen Ozeani

mit 16 Jahren war er ausgelernter Bombenher'

stelier, mit 17 verkieidete er sich als Polizist und

raubte ein Juweliergescheft aus, mit 21 organi‘
sierte er gema'B anarchistischen Prinzipien 8i“e

landesweite Réuberbande, die "Travailieurs de

la Nuit" (Arbeiter der Nacht). Als man ihn 61“

Ende verhaftete, wurde er fijr 156 Einbriiche V9"

urteilt und auf die Teufelsinsel deportiert.

Als sich diese erste Welle geiegt hatte, 9““

stand im Jahr1905 eine vo'iiig neue Bewegung'
die vor aliem an dieZeitschrift "l’anarchie"11905'
1914) gebunden war, Die Anarchisten des 6U5‘

gehenden 19. Jahrhunderts waren eher Robin"
Hood-Figuren gewesen; sie stahien von den Re"

chen, um an die Armen zu verteiien.Sierhi1€n
ihre Taten im Namen des Voikes aus, for die

Sache der Solidaritat und Gleichheit Nun 8““

stand eine Gruppe, die in die Geschichte als die

"illegalisten" einging und die sich einer Doktriri
verschrieben, die die "Ia reprise individuelle'
pifiegte. Die theoretischen Grundiagen hierfiir

fanden sie im Individualismus. Hier fand sich def
bijrQierliche IndividualistMaurice Barres mitsel'

ner Trilogie "Die Pflege des ichs", wesentlicher
aber waren Nietzsche und sein Vorgénger Max

Stirner (1806-1856), dessen Buch "Der Einlige

0nd sein Eigentum" [1843) 1900 in franzosischer

Ubersetzung erschienen war. Begriffe wie Ver-



nl{0ftGerechtigkeitoderdasVolkempfand erals

Widerliche Absurdite'ten. Eine politische Hand-

lung im Namen irgendeines anderen auszufiih-

ren, we're nur der Beginn von neuer Despotie.
"lch fordere kein Recht und erkenne daher

aUCh keines an. Was ich mit Gewalt erreichen

.kanm erreiche ich mit Gewalt und auf das, was

'00 nicht mit Gewalt erreichen kann, habe ich

keInRecht. lch geheauchnichthochnasigherum

Qder troste mich mit Reden iiber meine unver-

fiUBerlichen Rechte. Berechtigt oder nicht - das

lnteressiert mich nicht. Nur wenn ich me'chtig

bln, bin ich von mirselbstbeauftragtund brauche

keinen anderen Auftrag oder Berechtigung."
Mitdem Stirnerschen Kampfruf"Freiheitdem,

der sie sich nimmt", ging die Bonnot-Bande ans

Werk.

.

lhr innerster Kreis bestand aus 6,7 Personen.

Eine grtiBere Gruppe diente als Heifer um Waf-

fen, Beute und Autos zu verstecken. Die zwei

groBen Organisatoren der Gruppe waren Jules

Bonnotund Octave Garnier. Beide kamen aus der

Arbeiterklasseundhattenversucht,als"redliche
Atherter" zu leben, waren entlassen worden und

Q'ngen dazu iiber, sich von kleinen Einbriichen

Und Falschereien fiber Wasserzu halten.

'

Am Rand der Gruppe finden wirVictor Kibal-

Chlch - oder Victor Serge, wie er sich spéter

nennte. Er nahm nie an den Raubziigen oder

Ernnriichen derGruppeteil.WahrenddergroiSen
Gerlchtsverhandlungen gegen die Bonnot-Grup-

lJ_B, versuchte er sich von den "Illegalisten" zu

drstanzieren, indem er sich als ausgeprégten
Theoretiker darstellte. Er wurde zu "nur" 5 Jah-

ren Gefa‘ngnis und 5 Jahren Exil verurteilt.

Doch Serge, wie die meisten der damaligen
Anarchisten Frankreichs, Iebte ein Leben, das

Selten ganz ohne kriminelle Seiten auskam. Er

Schrieb spéter: "Eines der merkwiirdigen Z'Lige
def Arbeiterklasse von Paris war, dais sie in so

9.108em AusmaiS an die Unterwelt grenzte." In

V'6|e_n Fallen war dies ganz einfach eine Frage

:98 Uberlebens; es gait Brot fiir den Tag zu fin-

en.

Als sich Bonnot und Garnier Ende 1911 in

Paris trafen, war SrchluB mit den kleinen Ein-

brlichen und anderen Kleinigkeiten. Jetzt wur-

de” QrtiiSere Sachen geplantund geraubtwie nie

zuvon

Aus ihren nachgelassenen Aufzeichnungen

QEhthervor,da13 beide ein Lebensgefiihlverwirk-
“Chen wollten.Siewarensichim Klaren dariiber,

dillSihreingeschlagenerWegmitdemTod enden

WUrde. lhrTanz mit Pistolen und Explosivstoffen
SOllte solange gesteigert werden, bis er in einer

QFOBen Explosion endete. Die Mitglieder der

BODhot~Gruppe wollten lieber ein Leben an der

GrreiBgrenze leben, fiihlen, daB sie frei waren,

£315. ein Leben in Fabrik und Armut fiihren. Sie

Ze'Qten kein Mitgefiihl mit ihren Briidern aus der

Arbeiterklasse und schossen ohne weiteres

rnehrere Menschen aus ihrem Weg. in ihren

AU‘QBH existierten keine Unschuldigen. Der Ar—

e'tEF, der sich versklaven lieiS, hatte sich selbst

Z“ danken.

v0
Am 20.12.1911 klaute die Gruppe ein Auto, das

r'r'] Kennern als das beste Auto bis zum1.Welt-

'89 betrachtet wurde: eine Limousine, 1910er—

Ode“ von Delaunay-Belleville. Niemand sollte

'flug (das Auto war zu der Zeit den wirklich Hei-

sie einhoien konnen, wenn sie sich vorn Tatort

davonmachten. _

Am Morgen des 21.12. saiSen sie im Auto und

warteten auf einen Bankboten, der in der Rue

Drdener auftauchen sollte. “Wirwaren bis an die

Zéa'hne bewaffnet"erinnertsichGarnier.“lchhatte

6 Pistolen... meine Freundejeder3 und wir hatten

400 Patronen in den Taschen.”

Der Raul) gelang. Die Bande verschwand in

ihrem schnelien Auto und hinterlieiS einen nie-

dergeschossenen Bankboten. Die erbeutete

Summewarnichtsehrhoch:sienatten mit150.000

Franc gerechnet, doch es waren nur 5.500 plus

einige unbrauchbare Schecks und Obligationen.
Danach folgte ein Raub nach dem anderen.

Die Methodewarimmerdie gleiche:zuerstklaute
man eine Auto und unternahm damit einen Aus-

chen reserviert), man sang aus voilem Halse und

spiirte den Fahrtwind im Gesicht. So verging eine

Weile und danach schlug man zu.
.

Natiirlichkonnte dasnichtewiggutgehen.lm

Takt mit den immer irrsinnigeren Aktionen und

der steigenden Zahl unschuldig Getdteter,

wandten sich Viele aus der anarchistischen

Bewegung gegen die Gruppe. Sie ginge zu weit,

sie beschmutze den Namen des Anarchismus.

Und die Polizei war nicht untatig. Sie begann

mit Massenverhaftungen, um die Versteck-Mo'g-

lichkeiten der Bonnot-Gruppe einzuengen. Am

14.5.1912 gelang es, Garnier und Rene Valet in

einem Haus in Nogent, vor Paris, aufzuspiiren.

Bewaffnet mit 7 Browning und 2 Mauserpistolen

wehrten sich Garnier und Valet gegen 250 Poli-

zisten und 400 Zuaven mit Maschinengewehr,

eine Kompanie Dragoner und jede Menge wei—

terer hinzukommender Gesellschaftswéchter.

Artillerie riickte an. Und bald hatte sich eine

Volksmenge versammelt, die im Takt skandierte:

“Totet sie, to'tet siei"

Garnier und Valet waren bald tot und viele

Neugierige sprangen in das total zerschossene

Haus, um wie nach einem alten Ritual ihre

Taschentiicher ins Blut der toten M'ainner zu

tauchen.

Einige Tage spater ereilte Jules Bonnot sein

Schicksal auf ahnliche Weise. In einem umstell-

ten Haus, einem vollig zerscnossenen Flaum,

hinter einer Matratze, aus mehreren Wunden

blutend, starb Jules Bonnet; eine Kugel hatte

seine Uhr getroffen, die 2 Minuten vor Zwo’lf

zeigte.

Danach geho’rte der franzosische terroris-

tische Anarchismus zur Geschichte.

Ulf Gy/Ienhak

Ubersetzt von Jdrgen Wierzoch

Richard Perry's Buch ”The Bonnot Gang
”

erschien bei Rebel Press in London.

‘

Und als wirgestem Frau Mr'illetj

die neueste

~,,direkte aktion”

’riiberbrachten, geriet sic ganz aus

dem Hauschen: ”Ia”, dachtc sic bei

sich, ,,da haben dicse jungen Rad ika-

lcn gar nicht so unrecht! ’Ne ganz

schénc Show ziehen die hohen Her—

ren da bci uns ab mit den DDR—Uber-

siedlern! Wollcn uns bloB einredcn,

es gab nichts Frcieres, Bessel‘es, Scha-

neres als ihre Bonzen— und Bullen-

BRD! Als géib’s nur die Wahl zwi-

schen den bornierten Bossen drijben

und den blutsaugcnden Bosscn hier!

Da stcht's dochl: Wcr nicht pariert,
wie die Herrcn es wollcn, kommt

in’n Knast — hiibcn wie drfibcn die

selbe Leier! Wird Zeit, daB wir mal

an uns selbst denkcn, statt immer zu

dcnen nach obcn zu schielcn! Und

wcnn der Herbert noch moi die Reps

wéhlt, trct’ich ihn in’n Arsch! Basia!”

Die neue ,,direkte aklion” ist dalz

— 40 Jahre vcrrcchtlichtc (BRD-)

Diktatur .

— Libertiircs aus dcr DDR

— Zur deutschcn Tcilung
- ,,Linkc” Manner und

die Frauenbcwcgung!
— Tips und Berichtc aus dem Alltag

gcgcn den Alltag!
- und wicdcr viel Inlernalionalcs!

,,direkte aktion”

Probcexcmplar kostenlos!

ansonslcn 1.50 DM

crhiiltlich u.a. bci:

Lagcrstmfle 27 - 2000 Hamburg 36



Georges Darien:

Der Dieb

Roman. Greno-Verlag, Nb'rdlingen 1989 (Die
Andere Bibliothek, hrsg. van Hans Magnus
Enzensherger. Bd.54)

Alfred Jarry setzte es an die sechste Stelle der

siebzehn wichtigsten Bilcher, Andre Breton be-

zeichnete seinen VerfaSser als den einzigen
wahrhaften "Mensch in der Flevolte" und Sartre

nannte ihn den "Ahnherrn und Meister des an-

archistischen Romans" - die Rede ist vom 1897

erschienenen Roman "Der Dieb" und seinem

Autor, Georges Darien, der 1862 geboren wurde,

mehrereliterarischeWerkeverfasste,sic_hin der

asnarchistischen Bewegungherumtrieb und 1921

starb.

Trotz der enthusiastischen Kritik spaterer
Bewundererwurden Darien und sein Hauptwerk

‘kaum iiber einen kleinen Kreis hinaus bekannt,

am ehesten noch 1955 bei der ersten franzb-

sischen Neuauflage, die - insbesondere in der
‘

existentialistischen Szene - eine erhebliche
1

Beachtung erfuhr. Nicht zufa’llig, steht doch die

Frage nach dem (individualistischen) menscn-

é lichen DaseinimZentrumdesRomans: "lchwollte

nach meinerFassonleben,und esistmirnichtoft

gelungen. Wohin mit dem Herzen, wohin mit

der Energie, wohin mit der Kraft?" Und ganz im

Sinne des Existentialismus gibt Darien eine alles

andere als beschbnigende Antwort: “In diesem

Bericht ist vom Elend des Daseins, von der Sinn-

losigkeit der Existenz die Rode."

"Der Dieb", nach einer deutschen Erstaus-

gabe im Jahre 1971 unléingstvon Hans Magnus

Enzensberger als 54. Band seiner “Anderen Bib-

liothek" neu herausgegeben, ist kein philoso-

phisches Traktat, auch wenn er, meistens in

Dialogform, viele reflexive Passagen entha'lt.

Zuerst einmal ist es die in der Ich-Form erz'ahlte

Geschichte von Georges Randal, dem Spross
einer wohlhabenden Familie, der von seinem

Onkel und Vormund um sein Erbe betrogen wird,

sich aus diesem Grund entschlielSt, ein Dieb zu

werden, diesen “Beruf” auch mit viel FleilS,

Geschick und Erfolg aus'Libt und am Ende das

Testamentdes Onkels so umschreibt,dal5 ernun

doch in den Besitz seines Erbes und noch einiger

Dinge mehr kommt. Er gibt seinen “Beruf” auf.

HierallerdingsbrichtdasManuskriptab-zufa‘llig
hat es der Autor mitsamt dem Koffer mit dem

Einbruchswerkzeug in einem Briisseler Hotel

gefunden-und so erla'hrtder Lesernicht,wie die

Geschichte ausgeht.
lm Gegensatz zu Léo Malet, einem anderen

anarchistischen Sohriftsteller aus Frankreich,

we‘hlte Darien zur Darlegung seiner Uberzeu-

gungen nicht die Form des Kriminalromans. Ver~

schiedene Einbriiche werden zwar geschildert,
doch nie interessiert die kriminelle Technik bzw.

der Versuch irgendwelcher Kommissare, den

Téter ausfindig zu machen und zu fassen. Die

Aufmerksamkeit der Leser wird allenfalls auf

besondere Umstéinde gelenkt, die bei einer Die-

bes-Tat sichtbar werden, und nicht selten steht

am SchluB der durch Randals Einbruch Gescha-

digte als weit grblSererVerbrecher da.

In diesem Sinne handelt es sich bei "Der

Dieb" um einen gesellschaftskritischen Roman

par excellence. Darien wird nicht mijde, immer

neue Wendungen und Bilderzu erfinden, um die

Verderbtheit der damaligen Gesellschaftzu cha-

rakterisieren:DieZeitist“tollundausden Fugen",
sieerlanbtnurein"LebenohneFeuer,ohneHoch-
herzigkeit,0hneHa13 und Liebe,vonldeenganzzu
schweigen".

Darien lalSt es nicht bei einer feurigen Rhe-

torikbewenden,erunterziehtseine Epocheeiner
schonungs- und illusionslosen Analyse: Als

essentiell erweist sich das brutale Streben nach

Reichtum und Gewinn, zu dessen Befriedigung
man(undfraulallestunwilrdeundzudermensch
- die Verfflgung fiber die no'tigen (Geld-)Mittel
vorausgesetzt- auch gelangt. Einen Unterschied

zwischen dem Verbrecher und dem Ehrenmann

macht allein das im lnteresse der Reichen ver-

falSte Gesetz, das fiberdies in den die Begijterten
betreffenden Fallen nichts als einen Fetzen Pa-

pier darstellt - "eine soziale Illusion" wird es

einmal von einem der ihren genannt. Doch damit
nicht genug: In der franzb‘sischen Gesellschaft
des ausgehenden 19.Jahrhunderts wird der

Anschein von Wohlanstandigkeit aufrechterhal-

ten; ebenso zentral wie das Streben nach Macht.
und Reichtum erweist sich dessen Diskrepanz zu

den hehren Zielen des Liberalismus. Zuzuklei-
stern ist dieser RilS nur mit einer Heuchelei und

Verstellung sondergleichen. Auch hier schaffl
Darien ausgesuchte,treffende Bilder: Sein wah-
res Gesichtzeigtz.B. Mouratet; der "Vorsitzende
des Provisorischen Zwb‘lferrats", als er als Blau-

hart verkleidet zum Opernball geht. Um diese
Heuchelei und moralische Verderbtheit kreist

DariensAnklage am eindringlichsten:"Wasmich
an der Bourgeoisie am meisten abstht; dalS sie
keine Wiirde hat."

Die Beachtung von "Der Dieb" bei den fran-
zosischen lntellektuellen der 50m Jahre beruhte
zum grolSen Teil auf diesem gesellschaftskri-
tischen Aspektt Auch die gegenijber Dariens
Pos'itionen ansonsten eherskeptisch eingestell-
ten Kritker billigten ihm in dieser HinsichtAktua-
litatzu-um wievielmehrtriflt er beiden hedtigen
gesellschaftlichen Verhaltnissen ins Schwarze!

So entschieden wie die gesellschaftliche

AnalysestelltDariendasVerhéltnisseinesHelden
zuebendieserGesellschaftnichtdar.SeinStand-
punktistnichtderjenige eines Sozialisten,weder
eines marxistischen, noch eines sozialdemokra~
tischen, noch eines libertfiren - er ist wohl am

ehesten als individualanarchistisch zu bezeich—
nen; Breton spricht von der "hdchsten Verkor-

perung des Einzigen, wie Stirner ihn wollte". Fiir
Darien stelltin der bourgeoisen Gesellschaft der
Dieb die einzig mdgliche Daseinsform dar, in
welcher allenfalls zu jener Wiirde zu gelangen
ist, deren Fehlen Darien so beklagt. Sie allein

verhindert, entweder Sklave oder Sklavenhalter
zu sein -

vom moralischen Standpunkt macht
Darien zwischen diesen beiden keinen Unter-
schied. Doch er zeigt sich keineswegs als ein

bedenkenloser Apologet des Individualismus.
Darien stellt andere Daseinsformen (der hill-

reiche, bescheidene, trotz Bediirftigkeit gliick—
liche Albert, die lebenslustige, betriigerische
Renée u.a) dar, deren existentielle Bedeutung er

durchaus nicht herabmindert. Und am SchlulS

sagt der Abbe zu Randal, und es gibt an dieser
Stelle keinen AnlalS auf eine sonst ha‘ufige

ironische Redeweise zu schlielSen: "Sie sind ein

Besessener und ein Dieb, aber das macht noch

nichtden Menschen.Versuchen Sie,ein Mensch

zu sein!"

Dieses Fehlen an Menschlichkeit, das vor

allem eine Unfahigkeitzur Liebe ist, zeigt sich auf

'eine echte und schmerzliche Weise in Randals

Beziehungen zu Hélene nnd Charlotte.

lstes beiNietzsche-einem anderenWesens-

verwandten - der Kflnstler, so bildet bei Darien

der Dieb die Chiffre fijr ein (nur zeitweise vero

wirklichtesl Daseln, das frei ist von demdtigen-
den Abhangigkeiten, von einem in menschlicher

Hinsicht verbrecherischem Verhalten und von

wb'rdeloser Heuchelei - dies und Dariens kilnst-

lerische Meisterschaf’t machen "Der Dieb" zU

einem a'uBerst lesenswerten Buch.

Heinz Hug
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Laserlnnendiskussion

J

Btr SF32

EOMB-Shnh Rasmsmusin der

”mken 1. Mai-Artikel, Senna

kOV
und SF-31-Kiilner Hauser-

amilfarlikel

I“ (Smimuflten diese ”Mammut"~Zu-

Ze '“ftaus Platzgriinden leider kiir-

.

v

”I
V9r§uchen aber mo‘glichst viel

0” der Inhaltlichen Kritik zu erfas-

Sen; SF-Red.)

Allet Driss -

Oder nobody is perfect!

BISherhattetihrnureinmal die Ehre

II
V0” mir gekauft zu werden und das

*’ aUCh nur wegen dem Artikel ”Liber

Sinti und Roma. Leider stehtIn dem

‘bei lnteresse konnte das nachge-
rE‘Ieht werden [Der Artikel solite

auC'h nur ein erster Auftakt sein,

VSItere Beitréige sind sowohl in

Orbereitung alsauchwillkommen!

SF~Red.] (...) (Der Ansatz des Arti-

keIS)gehtleidernichtweitgenug-...

kBin Platz ist; dazu gehort nicht das

emes KZs fiir Sinti und Roma, son-

; Sam die Unfa'higkeit der, sich anti-

1313‘). aSchistisch und revolutiona’r

getJéhrdendenAutomaten,nichtmit

l’euer und Flamme gegen den kon-

Zxreten Faschismus des Staates vor-

tUQEhen. Dazu gehort,da13 derAu-
Or des Rassismusartikels, der vom

3

Ansatzherbrauchbarist,selbstnicht
Ohne lgnoranz (nichts anderes als

assismuslauSkommt. .derBegriff

ti:‘Ifrodeutsche" (ist) auch rassis-

odCh Entweder sind's Schwarze

m
ETD-eutschefihre Identitatbestim-

.

r

9” Sle selbst. Die Skins als 'nach

eChts tendierende Subkuitur' zu

eZfiichnen, ist auch rassistisch.

s'maChe Lesungen sind immer su-

Dekt Und es kriegen schon genUQ

VoormalosundRedskinsfaschistisch
a

n Antifaschisten aufs Maul. [Wie

”Fh langhaarige Anarchos von

””18.
- der SF-Setzer aus eigener

eahrung, that’s life, oder?]. Nach

in
m Amkel zu Sinti und Roma konnt

I" dann nicht mehr weiterlesen,

Bin?“ diese ganzen Abkiirzungen,

[mach krankhaft Ich habs dann

b." .

Qemacht und bei Senna Hoy

Buifh- hangengeblieben und ich
ien

Eln bchhen hat er mich inspi-

Artikel so gutwie garnichts drinnen

‘SChlicht:esfehltdieUntersuchung: ; ,__

‘

aZU gehort derRassismus derLin- mer eures Werkes i” meine sau-

ken. Dazu gehgn, dag fljr Sinti und berenHa’nde geratenist,habich mir

Orna in Kolns besetzten Hausern 7:3" denArtikeliiberden KfilnerHauser-

g‘ kampf rauskopiert. Auch wenn sich .,

eiStaunte Emporen iiberdie Existenz
eineArtZufriedenheiteinstelIte, daiS .‘ g}

Wenn ich diese ganzen Artikel

iiber irgendwas Anarchistisches

|ese,findeichsja ganzlustig,nurdie
Anarchos rennen auch in Unifor-

men rum und schwenken Fahnen.

Und das sind nicht nur Relikte aus

dem Mittelalter, sondern eigentiich

auiSereZeichenfu'rFaschismus.Wie

sie sich dann nennen, was sie dann

machen, das kann ja alles gut ge-

meint sein, nur es ist nie revolutio-

nar, denn eins wird immer verges-

senzdie Politik.|m1.MaiaItikeltaucht

dasauch dfterauf,nam|ioh,da13das
mit de Politik niischts mehr zu tun

hat. Und dat is gut so. Ob ich Anar-

chistbin,weei$ icknich,wei|ich mir

das ganze Hirngewichse nich rein-

ziehen kann, aber eins hab ich be-

griffen: Anarchie heiBt kein Staat,

keineHerrsohaft.Dannmui$esaber W

'

auch keine Politik heiBen, denn
,

Politik ist ein Mittel des Staates zur

Herrschaft. So istein Schrittin Rich-

? tung Revolution die Zerschlagung
:

I

der Politik. Die Strategie wird sich

dadurchausdriicken,dal$esfiirden
Feind keine erkennbare Strategie

oderablaufenkdnnte,festzustellen. f
'

Form von Ideologie, denn sie ist im

Grunde Religion und Missionare :29.

geben wird....lch bin gegen jede

kann niemand gebrauchen.
Da rein zufallig auch die Vornum-

das geschafft wurde, nach 2 1/2

Jahren, die WeisshausstraBe mal .,
l

einem gro’iSeren Publikum vorzu-

stellen,schmecktedieseZufrieden-
heitabnemgewissen PunktauiSerst

schal, denn so wie die Geschichte

zu lesen ist, stimmt sie nicht. Also

von der Ebene der "konstruktiven"

Kritik hoch auf die 13. Ebene der

zersttirerischen:

Hinweg mit dem autonomen

Ghedo

"DaB wir an der vielbeschwo-

renen Verbreiterung/Verankerung

intensiv arbeiten miissen", nun das

stimmt. Doch was versteht der/die

Autonome darunter? Leider immer

noch viel zu oft sogenannte Biind-

nispolitik. ....[Erstes Beispiel: alle

Kolner Autonomen hijren Strobele

zum § 129a zu, anstatt gegen ihn als

AL-Regierungsvertreter vorzuge-

hen, kritisiertwird, dais die Biindnis-

politik wichtigergenommen wurde,

als die Integrations- Funktion, die

Striibele inzwischen politisch aus-

iibt; SF-Red.] Ein anderes Beispiei

'(fiir andere Vorgehensweise) istdie

anstehendeSanierungimIGereons—
viertel, bzw. die

Umgangsweise

luxussaniert werden. Es gab Ver-

sammlungen von Leuten, die davon

betroffen sind und ohne die

geringsteKritikausautonomerEcke
kann dort von gewissen Reform-

scheissern gefordert werden, dais

der alternative Sanierungstra'ger

S.T.E.R.N. sich dieser Angelegen-
heit annehmen soll. Mittlerweile

tauchte ein Hoffnungsschimmerauf.
Es gab in diesem Viertel eine Be—

setzung, die ein gutes Echo in der

Bevtilkerung hatte. Seit sehr Ianger

Zeit war das der erste Versuch von

Verankerung. Andere Formen der

Verankerung spieiten sich fast aus-

schliefSlichin Ehrenfeld ab,abernur

weil da ein GroiSteil der Szene zu

Hause ist. Aber anstatt die Erfah-

rungen von mittlenNeile mehr als 10

‘

Jahren dort aufzuarbeiten, wurden

und werden immer wieder Be-

setzungen im Herzen der Bestie

‘

g

favorisiert. AuiSer Reformismus ist

nur Nichtverhalten zu dem, was in

den proletarischenVierteln abla'uft

7}} aus: vermummt reinzutoben, Barri-
‘

kadenzu bauen und die Hausfrauen,

die irn Fernsehen die Razzia vom

Dezember 87 lStrobl usw.) sahen

‘

und dann vorbeischauten, weil sie
‘

mal die "Terroristen" sehen woll-

ten,nurparanoid und verdutztanzu-

schaun, aber mal Kaffee anbieten

5‘ undsiehereinbitten—_nein,diekdnn-
ten ja was erspitzeln. Es ist schwer

das alles klar zu schreiben.

Revolutionare Politik muls sich

immer an der Bediirfniswelt der

Massen orientieren und eben nicht

was ihr den Leuten als Revolution

anbietet,wenn fiberhaupt. (...)

Eine Aktion bei den Wohnungs-

suchenden, die auf die Samstags—

ausgabe vom Stadtanziinder war-

ten und Schlange stehen, ist natiir—

.
lichimAnsatzgut-nurihrhéttetdie
Leute ruhig mal fragen konnen, ob

sie auf eure Diashowkundgebung

dberhaupt Bock haben, denn leider

konnten sie nicht entscheiden, ob

sie sich das reinziehen wollen. Sie

muisten, weil sie ja schlieiSlich auf

die Zeitung warteten. Auch ist es

gut, den Leuten die Geschichte vom

Hauserkampf nahezubringen. Nur

die Absicht, die Leute anzustacheln

selbstzu besetzen,verkehrtsich ins

Gegenteil, wenn ihr mit ner Litanei

"ber die Repression des bo‘sen

Systems einfach nur nervt Das ein-

zige was da als Ergebnis riiberkom-

men kdnnte, ware die Empdrung,

dasalteSchnarch- EivonderBetrof-

A ‘\ \

fenheit, die iibrigens auch bei den:damit. Dieses Viertel soll quasi als
'1"

..

_
_

MobilisierungzumHungerstreikundBriicke vorI City zum MediaPark

i
'

geschlagen hat - mit 10.000 LeutenL

.._,

gab es auiSer der Ra‘umung des

Gerade die Anbindbng der

WeisshausstrafleansViertelsahso
:

I den Fordstreik und es giab vielver1

sprechendle Nulltarifaktionen Mitre

.

demo hatte noch die Anekdote, dais

zum Stroblprozess wilde Bliiten

durch Essens Innenstadt zu ziehen‘

und die Stadt steht danach imme

noch-istauBerstpeinlichAIIdiese
Sachen entlarven eigentlich nur die ,

mittelstandische HerkunftderAutoJ

nomen und von dem Standpunkther

ist es gar nicht mal so iibel,da13 die

Szene bisher ihre FUBe aus den,
Vierteln und den Fabriken rausha'lti

So ko'nnen sie wenigstens nicht den ,

Revolution im Weg stehen. l
‘

So, noch n biiSchen zur Gel j

schichte: 1‘
Die Tazhitliste zeichnete zwaH

ein Bild von Ko'ln als Hochburg deli
Besetzerbewegung, aber das ,

stimmte schon damals nicht. Die ‘2

groiSe Zahl begriindet sich auf Alt-i
lasten aus den 70ern, viele Reform:

h'auser. Keine Relevanz.Wo sind di

170 Ha‘userwie in Berlin?

Das mit derfehlenden StralSenJ :

kampftradition stimmtnatiirlich. So
'

"Zigeunerlagers" Weiss 1958 niei‘
einen Wasserwerfereinsatz, was

dringend mal provoziert werderi
sollte.Andererseitsgabsin Koln 1973

‘

der 70er .....AulSer einigen gelungel
nen militanten Minidemos gab as g

aberauchdamalsschonso Peiniichl

keiten wie Steine aus der151Reihé
aufnen einsamen Verkehrscop. Als ,3

Resultat hatten wir damals unsered j

ersten Kessel,dessen150|nsassen 1

nur deshailb nicht einfuhren, weii

nicht genug Wannen da waren.
Wenn mich nicht alles tauscht war

das sogar die Ratteydemo [die war

1981, Jiirgen Rattey wurde am 22. 9_.

im Gefolge einer Hauserra‘umung

getbtet; SF- Red. ] und ich kann mich

nochgenauerinnern, wiewirSteine
abkriegten, die an den Plexiglas—
scheiben abprallten. Die Ratteyr

sie auf das Ende eines BAP- Kon'r

zertswarten muBte, weildortmobi—

lisiert wurde und die Herrschaften

wolltennatiirlichnichtabbrechen... i.

ZurKornerstr12fehltderHinterl
grund, es gab selbst im Bullenl

apparatUntersuchungendazu denn
derVerdacht, dadeieRéiumunggang
speziell fiir Herrn Hillebrand
arrangiert wurde, war aulch fiir sie

ein Problem. Hillebrand wollte das
Hausnurkaufen,wenndie Besetzei
raussind. GeraumtwurdeSamstag1
nacht, gekauft hat er' 8 am Sonnta

und die Fenster waren auch anii
Sonntag dicht Hillebrand ist ein

Baulo'we, der schon seit Iangerem
1

irn Erftkreisrumfurzt. SeinLieblingsT

IJ
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Ispiel ist momentan der Kelnberg,

iein Vorstadtghetto, das er .mit

lschwarzen Sheriffs im Auftrag der

:Stadt Kdln zu befrieden versucht.

Gerade bei der Réumung der

KornerstralSe wurde die Strategie

deutlich,nichtmehrabzusdhrecken,
indem einzelnefertig gemachtwer-
den, sondern moglichst viele zu

krallen, um Einblick zu kriegen.

iWarum sonst Raumung am Jahres-

ltag? Aus ahnlichen Griinden wurde

‘die WeishausstralSe noch nicht

abgera'umt, denn hier la'uft in ihren

Augen viel zusammen und es la‘Bt

sichvermuten,dalSsie checken,um

irgendwann grolS abzura'umen.

Ubrigens (ist das) stinknormale

Aufstandsbekampfung. Alle die in

rer und die, die keine Jobs mehr

kriegen, weil sie in Betrieben auf—

gefallen sind, kdnnen sich auf bal-

diges Wiedersehen im FuBball-

stadion einrichten, wenns mal zur

’Sache'geht. Ihr, die radikale Linke,

I spieltimmer noch Mandvermitdem

IStaatund merktesnicht. Esistschon

'lange an der Zeit, sich richtig zu

verankern, d.h. weg von der StralSe

und hin zu Jahre, Jahrzehnte

dauernderPropagandaarbeitlnatiir-
lich nicht ausschlieBlich).

Ein anderes Teil ist die Unsitte

der Scheinbesetzungen. Denn ge-

rade in dem Haus am Ring Iebten

' BerberundPunks.Letztendlichhabt

ihrihnenWohnraumgenommen.Die
meisten Scheinbesetzungen haben

den Hacken, daB sie die Beho'rden

erstauf besetzungsbedrohten Leer-

stand aufmerksam machen und zum

AbrilS fijhren. Also ein bchhen ver-

antwortlicherdamitumgehen .....

Raumungsinfos: Es sollte mal

Thema werden, was von lnfos zu

halten ist, die auf direktem Wege

vonderpolitschenBullereikommenl
Barrikaden: die sind allerdings

ein Symbol. Symbole sind nicht

.

konkret, nicht radikal.

Karteien stecken, wie‘Punker, St6-‘

Welch ein Abfei‘ern von ner

Kneipe, die einmal die Woche statt-

findet und ner “Volkskiiche” alle 14

Tage.DergemeineVerdachttaucht
aus den tiefsten Schwarten meines

kranken Hirnes auf, daB diese Insti-

tutionennurdafiirexistieren,umauf

Flugbla‘ttern zu stehen. Ne Kneipe
sollte schon jeden Tag often sein,

sonst ist es keine Kneipe. Wenn ich

noch nie in so nem verrufenen Haus

war, werde ich bestimmt nicht mal

spontan reinschauen, wenn der

Spontaneita'tdurch euchterminliche

Grenzen gesetzt sind. Das soll jetzt
keine atzende Kritik an den paar

Leuten sein, an denen sowieso

immer alles hangen bleibt....

[Es schlielSt sich hieran eine

Kritik an der Art der Hungerstreik-
Mobilisation und Knastdemos an:

“Betroffenheit triefte in Form einen

Seelenstriptease", "soziale Ge-

fangenewurden beimAbbruchnicht

giefragt";Streik von 320 'Sozialen’in

Tegel nicht beachtet; etc.]

lch setze hiermit “scene" mit

System gleich, in dem ich fast 10

Jahre drinne hang, nun such ich

Raum fiir was Neues - was Neues!

Und fiir die richtigen Prolos in der

Scene ein kleinerWink mitdem Teil

was sich Perspektive schimpft.
Kommt in die Tentakeln des Prole-

tariatsundlaBteuch siilSvon dieser

Krake umarmen, denn schon zu

Zeiten Sto‘rtebekers hat sie es mit

dem Pottwal aufgenommen und

wenn wir ihn absaugen, kommt

bestimmt mehr raus als nur Leber-

tran, auch wenn die Leber so oft

weint, dais ich sie mit einer kleinen

Vision begliickenwill.Unddie Krake
erzahlteihrergottlichen Freundin der

Katzefolgendes Marchen:

Es war einmal der “straw dogs
fan club europe", der eingeladen
hatte und gekommenwaren 100.000,

die fiir die sofortige Reunion der

straw dogs demonstrierten und ein

free open air zusammen mit metal-

lica auf der Berliner Mauerforder-

ten. 100.000 forderten straw dogs,
Gegendemos formierten sich: die

einen fanden, die dogs seien Fa-

schos, sexistisch aber mindestens

doch patriotische Idioten. Die an—

deren,dieerstvorkurzem diemarxis-

tisch-leninistische Partei der Auto-

nomen gegriindet hatten, befiirch-

teten, daB der Mob ve'rsuchen

k6nnte,die Mauerzu stiirmen-was

sie natiirlich als nationalistische

Umtriebe verstehen wiirden. Nun

gut. Der Club hatte sich das so ge-

dacht, weil die kultischen Amis geil
auf publicity sind - also machen wir

ne richtige Rockshow. Die beiden

Bands spielen ihr Programm min-

destens dreimal abwechselnd

hintereinander - halt solange bis

genug Leute da sind. lrgendwann
werden die driiben briillen “die

Mauer mulS weg" und dafiir auf die

Mappe kriegen und wir tun ihnen

dann einen Gefallen und verbren-

nennochtausende von Fahnen.Die

Mauer weg
- fiir freies Fluten - Zu-

sammenlegung der Kampfe aus Ost

und West und Grenzen werden nie-

mals mehr akzeptabel sein und alle

Pa'sse auch noch verbrannt und
‘

keener muB mehr zum Milita'r.

Das wa're allerdings erst nur

einSchritt,einTest.Einfachmachen
und schaun was passiert. Dasselbe

l'alSt sich dann auf Europa erwei-

tern. Sie haben den ersten Schritt

gemacht, um die Grenzen fiir sich

profitablernutzenzu k6nnen.Nutzen

wir ihre ersten Schritte, um die

Grenzen ganz abzuschafi‘en, auch

unsere eigenen. Was dann kommt?

Tja, auf jeden Fall brauchst du nie

wieder Urlaub machen, was ja
sowieso kommt, wenn die Nordsee

bis Hannover kommt und wir uns

dann den Sonnenbadenkrebs erst

richtig leisten kdnnen. lrgendwie
werden dann alle schwarz.

too political?

middle class liberals

all make me sick

the communist party

is a load of shit

the kkk can kiss my ass

theyre all dangerous morons

tied to the past

each one tries to dictate

their own point of view

telling everyonetheirwayistrue
each needs a ghetto
to put their opponents in

no more ghettosl
lets stop playing games

and take a good look

at the vague values

we're all taught from books

if dignity and freedom

are every humans rights

why do the few that have them

all seem to be WHITE?

white collar crime

is justified with MONEY!

while too many people
starve in this

land of milk and honey
and they build the ghettos
to put the starving in

NO MORE GHETTOS!

there isn't any honor

dropping bombs

there isn't any glory

killing human beings
it's disgusting and sick

and always has been

liberators become

oppressors all over again
and the church

stands on it's wealth as

the blesses the troops

telling them

that their way is so true

andtheybuiltghettostoputtheir
prisoners in

NO MORE GHETTOS!

Rieally Red, 1981
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11m neucnAlxntennllnnen oderlrtleressierten (lie
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umere Iiislierige Arbeii Iu bekonlmen. lnnchun
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Wulil seliickt ihrunscinen Ill-BM Schein.Uber-
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FILM: Veneilig-Berichlc
‘ Barbara Kfister fiber

E‘Lfniinixmnx und Anarchismus
* John Clark iiber

PIC Wurc ’ Zur Wendepolitik
* lWF-Krilik

*

§9II’SIVCr\valtung bei lndios ‘ Arommiillpricster
chr Oskar Marin Gral‘ ‘ Fritz Sclierer fiber (lie

"Hflknninhiilte" * Nachruf aufOllo Reirners

Nr: 1,73 G(inter Ilarimann fiber lndustrialismus—
Knnk ‘

Sozialslaal oder Marktanarchie
" Mur»

“‘3" Iiookcltin fiber Naturv und Evolutionsver-

Islandni‘
‘

Chile-Widerstandstage
*

Egon Meusel

Uh“ den Fall Casas Viejas im Vorfcld des span.

BuI’llcrkriegs

Nr. I 8: llerby Sachs fibcr'l'llealer" Medienwerk-
Stall Freiburg fiber Videofronr Widerdie Verein—

nalnnung ‘ Uber Carl Einstein + Rede fiber

pUrruli ‘

Jiirg Auberg fiber das andere Amerika

I‘m Fi1m ' Jean Vigo: lch sage Scheifie zu Ihncn!

CNT»Nachlafistreit ‘ lrische Kniiste (l)

‘IVH9: Unruhen in Gricchcnland
* Murray

E00kehin fiber libeniiren Kommunalismus
*

fifarcliismus und Mystik
* Uracher Kommune

r l9
‘

Uln‘ch Klan fiber Frauen in der FAUD
.

”th Kniiste (ll)

SUE)? AntivNATO-Kongrcfl
‘ Militarisiemng

"ff deSR find USA * Horst Blume fiber Bruch

must" GRUNEN * Lutz Bredlow iibcrUnrnllen

.

‘ Panic" ‘ Interview mil Clam Tllalmann (I)
’

mn‘lfried Mergner fibcr Deulscllen Kolonialix-
“3 .

Krilik an Barclays Anthropologieansall.

gill: Krilik an GRUNEN und Selbslkrilik
v

i

“" ”c‘c'Cmonicmodell r vono
* Slanlskrilik

"‘“Wicw mil Clara Thnlmann (ll)
. Martha

(lic‘1‘Flst’f’8 fiber Mujcres Libres
“

Stnmnlheim
emi‘rh‘ MI“) "

Franzlung
‘ Libenarians

* Antis-

”Winn in dcr Linken

Nr.22: Wolfgang Hang UberTschemobyl unddie

Asylanten
’ Wolfgang Pohrt fiber Linke und

Auslfinderpolilik
* Umbauprogramm cler GRU-

NEN * Appelscha-Treffen
* Auguslin Souchy

fiber Kolleklivierung in Aragon
" CNT heuie *

Garcia Lorca * Vierfarbmitleldruck Mexikanis.

Che Malereien von Georg Janlhur ‘ Rolf Reck-

nngel fiber unbekannte Marul~Traven»Stories
*

Exilliteralurreihe bei Fischer
‘ Erich Mfihsam in

der DDR * Ulrieh Klemm fiber Anarchismus und

Antipiidagogik

Nr.23: FLllLibeniire chtren
‘

Lupus fiber Ver-

such einer Ncubeslimmung autonomer Polilik *

Spaflgnerilla
’ A-Kongrefi in Australien

’* Damals:

NSI)AI’-Menge(le €yn<lika|islen
*

Spanien»

lilme uml (Ier polili [iilliilll‘l (ler Regisseure
" Neokonservativisnius urn Ileispiel Spiiths

‘

Robert Reillel - (let arnte 'I‘eui‘el ‘ Libertarianx

Nr.24: Clara 'I‘lIulniann (Naehrul‘. Text)

‘Anareltosenlinnr Arnoldsltain
‘

Wupperlaler

IIiinserknmpl'
” Knnsl (I)

‘ IS 'lf'AsyInntenhe-

Itanrllung"inllerlin*StefanSc .iiberKlinstler

undGesellscltnfl
* Illlns Linen in (let DDR " fiber

Karl Ollen
‘ Liberliire in Ungnrn

“ US~Baxen in

Griinlzlnd

Nr.25: Libeniire’l‘age in Frankfurt
*

(Textauszfige

vnn den Lib. Tagen) *Berlin Kreuzbcrg - l.Mai

* Ralf Reinders fiber (lie Bewcgung 2. luni *

Klaus Billermann fiber Gedenkfeiem der Linken

min 2. Juni ’ Nelle Miinner und Arbcil * Frauen-

knasl
* Franzfisisclte Streiks

‘ Wolfgang llaug

fiber Emeslo Sabalo

Nr.2(i: Griine New Age Politik ’
Alllag - Klasse

- Slrukturen sehat'fen ‘ Malik»Besehlagnahmea-

klion
‘ Kullurkrilik (I)

" Rosella di Len fiber

Palriarehmskrilik
‘ Okoleminisrnus'.’

* Interview

mil Murray Bookehin (I)
‘ Geschichte dcr lWW

(I)
’ Zukunft Osteuropas

Nrt27: Slanbahn»danach
* StrobI/Penselin

*

Amnesliedchalte
‘ Deutscher Ilerbsl (Bficher-

schwemme)
“ Deilef Ilanmann fiber lWF *

Wolfgang Ilaug fiber Alliag/Klasse
* interview

mil Murray Bookchinfll)
* Kullurkritik (Il)fiber

Jacob van IIoddis
‘ Schriflstellerkungrefi in

Valencia

NLZS: Panik und Polilik (Kedichem-Anlifa-

Aktion) * Nationalrevolution‘are gescheilen
*

(Autonomes‘l) Selbslverstandnis ‘ Luciano Lanza

fiber Utopie der Okonomie * Gcschichle der

Wobblies, Tell ll *

Holger Jenrieh fiber die

Geschichre der Zeitschrift Befreiung
*

Jfirg

Auberg fiber Medienkritik ’ Filmkrilik " Capek-

Graphiker
* Amnesliedebatle ‘ Arbeitsdiskus-

SIOH U.V.€I.

Nr.29; Anti-IWF—Kampagne
*

Shell-Boykott
‘

Pulsch in Birma
"

Strobl - Beugehafl
*

Gegendl’fentlichkcit
‘ A-Szene (CNT.Themroc)

‘ Kubal-Dreieck * DDR-Anarchos * Filmkrilik *

Medizinkrilik * Interview mil Michel Foucault *

Luciano Lanza fiber Okonomie und Henschafl *

Mythos Kibbuzim ’ WRI-Treifen ‘ Nachrufe

(BogerrL Guerin. Benner. Binder)
" Diskussion -

Vergewalligung u.a.

NLSO: Geriknngrefi~Bericlll
’ Slrobl-Brief ‘

Antifa-Kongrefl Berlin ‘ Generalslreik in Spanien

(Salamanca. Sevilla) " Mcdicn und Europa von

Ilerby Sachs’ Knipselkrant- fronlline ‘ AKTION

- Vergewnltigungssondemummer und Kritik

ehemaliger Milarbcilerlnnen ‘ Interview mil

INTERIM * FLI»I3eriChl “ Interview mil Joseph

Luden (Israel) + Kritik '

Riilerepublik I9|9 am

Beispiel Ffinh Von Michael Seligmann
‘ Carlo

Tresca - ilaloanlerikaniseher Anarchist vbn Jiirg

Auberg
* Deseneure

' Gcrd ArnlI. - Nachruf ‘

Uber Else Lasker~Schfiler ‘
uta.

Nr.31: EG-Binnenmarkt: Industrieeuropa von

Wolfgang Hang
” Slunbahn-Prozefi

‘ Strobl-

Prozell
* Zur Forderung nach freier medizinis»

Cher Versorgung im Knusl ” Leihurheil in (Ier

BRI) Von Thomas Sehupp
* Hauserkumpf in

Kfiln"Medial’ark‘Anarchismusundlntelleklu—
elle von Jiirg Auberg

* Rudi Dulschke ‘ Left

Green Network
‘ Interview mil Rainer Trampcrl

* (Wahl-)Parteien machen Reallo)polilik
*

Winlex/Cirnex
* Interview mil Paco Cnbello/

CNT-AIT * Diskussion: Israel/Palaslina
*

u.a.

Nr.32: China: Gesellschafi contra Slaal ‘ Strohl—

Urleil/EMMA
* Frauenhandel von AnilaWiIlntS

und Monika Aulenricb * Autonomes Zenlrum

Wupperlal
” I.Mai in Kreuzbcrg

‘ Rassismus in

der Linken von Jfirgen Tobegen
‘ Roma/Sinii

von Karola Fings und Frank Sparing
* Interview

mil Luis Fuentes/CNT-AIT
* lnterviewrnilJean-

Louis/CNT-F
‘ Rea. zu Senna Iloy. April Carter

und Schulvenneidung
‘ Esoterik anden nichls!

von Hans A. Pestalozzi ” Uber den Gmphiker
Carl Mefferl * Uberden Dadaisren WallerSemer

Fabrik der Zukunli?/ Metall-

Tarilrunde / Warum arbeilen

l gehen?/ ‘1 u.a.

Eigene Ertahrunggim der Fa-

brik, mii Jobberkamplen, Akli-

‘onen gegen Zwangsarbeit und

Knasl, Hii‘userkampf daher

kommt ,
davon lebt Wildcat.

.

Auflerdem beschéilligen .wir
uns mil iniernalionalen prole-
tarischen Kamplen (Sireikbe-
richte, Interviews, Thesen).
In einer Zen, als von Arbeiter—

lseile in der 8RD wenig Signale

ausgingen, begam der ‘zweite

Aspeki on ein Ubergewichi.
Doch die Zeilen andem sich.

1988-89 préjgte die Mobilisie-

rung im Gesundheitssektor die

Zeitung. In Nr 47 waren Inter-

views mii iii ischen Arbeiler-

lnnen. Je mehr es zu Kampien
kommt, desto akiueller, ag-

gressiver unld lesbarer wird die

Wildcat. So kfinnen und wollen

wir auch neue Leserlnnenl er—

reichen.

Wer das nfichsie Hell will,
schickt 2,50 + 1'DM. Porto in

Brielmarkent an: Sisina

Postl. 360527

1000 Berlin 33
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